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PtNFTES BUCK,

GESCHICHTE UND POLITIK.

SIEBENTES CAPITEL.

Die Zeit der Fremdherrschaft und der Stammeskonige.

Der Zug Alexanders des Grossen bildet ohne Frage eiiien

der Avichtigsten Abschnitte in der eranischen Geschichte , mag
man die politischen UmAvalzungen betrachten, welche er verur-

sachte^ oder die geistigen Bewegungen ,
fiir w elche er der Aus-

gangspunkt wurde. Was Darius und Xerxes vergebens erstrebt

batten, das war Alexander gelungen : er hatte ein Reich gegriin-

det, welches vom Indus an gegen Westen sich liber ganz Asien

und iiber Aegypten erstreckte, dazu in Europa noch Griechenland

und Makedonien umfasste. Aber nur die Griindung des Reiches

Avar ihm beschieden geAvesen, nicht der ruhige Besitz langer

Jahre, nicht die|Freude, die Friichte seiner Arbeiten reifen zu

sehen. Um so hoher werden Avir seine Umsicht anschlagen miis-

sen, wenn wir finden, dass die Anordnungen noch nach Auelen

Jahren ihre Wirksamkeit ausserten, Avelche er getroffen hatte

um die so verschiedenen Theile des grossen Reiches in ein Gauzes

zu verschmelzen. Sie sicherten wenigstens die theihveise Erfiil-

lung seiner grossen Absichten, Avenn auch die Verhaltnisse selbst

nach seinem Tode in ganz anderer Weise sich entAvickelten, als

er gedacht hatte.

Die erste Nachricht von dem Tode Alexanders Avurde, Avie

wir hbren, im Morgenlande mitUnglauben aufgenommeii. Schon

bfter war die Kunde von seinem Tode verbreitet oewesen und

Spiegel. Eriin. .\lterthuraskunde. HI. 1
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man hatte sie geglaubt, weil sie nach den Umstanden glaublich

war, immer aber hatte man sich getauscht gesehen, und er war

zuletzt von den gewagtesten Unternehmungen unverletzt zuriick-

gekommen. Dass dieser Held , der so grossen Gefahren getrotzt

hatte, in der Bliite seiner Jahre und mitten im Frieden auf dem
Krankenbette sterben solle, schien fast undenkbar. Als nun
endlich die Todesnachricht nicht langer mehr bezweifelt werden

konnte, da ist es glaublich genug, dass der makedonische Eroberer

von vielen Morgenlandern tiefer betrauert wurde als mancher

ihrer eigenen Konige , denn er war ein gerechter Herrscher ge-

wesen und hatte Ruhe im ganzen Lande hergestellt. Am meisten

mogen die Frauen aus dem Hause des Darius den Hintritt des

Alexander betrauert haben, sie waren durch seine Giite in eine

Stellung gelangt, welche ihre friihere an Glanz weit liberragte,

sie sahen sich nun mit einemMale vonXeuem vor ein ungewisses

Schicksal gestellt. Es ist glaublich, dass Sisygambis, die Mutter

des Darius, das Ungliick ihres Hauses ahnte und, wie uns Curtius

berichtet^j, aus Trauer iiber den Verlust Alexanders sich der

Speise enthielt, so dass sie nach wenigen Tagen verschied. Die

Volker Erans, die durch Alexanders Eroberung in ihren innereii

Einrichtungen nicht gestort w^orden waren, lebten ruhig weiter in

dem jedem einzelnen Stamme zugewiesenen Gebiete unter den

kleinen Hauptlingen, welche ihre inneren Angelegenheiten leite-

ten. Yon der Theilnahme an der grossen Politik hielten sich

diese fern , weil auch die Unzufriedenen unter ihnen , die gew iss

nicht gefehlt haben, w^ahmehmen konnten, dass die Zeit fur ihre

Plane noch nicht reif sei. Ueberall fand man Alexanders Satra-

pen , denen eine geniigende Anzahl makedonischer Truppen zu

Gebote stand
,
mit welchen damals Asiaten einen Kampf nicht

wagen konnten. Fiir einen allgemeinen Aufstand mag es auch

an einer passenden Personlichkeit gemangelt zu haben, um die

man sich hatte schaaren konnen, denn wir wissen ja, dass nach

den Mordthaten Artaxerxes HI es schon vor dem Zuge Alexan-

ders schwer gewesen war, regierungsfahige Mitglieder des konig-

lichen Hauses zu finden. Von dem sechsjahrigen Sohne des

Darius, welcher bei Issos gefangen genommen worden war, horen

wir Nichts mehr, vielleicht war er schon damals nicht mehr am

1) Cf, Curt. 10. IT.
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Leben* Unter diesen Umstanden scheint es nach dem Ableben

Alexanders nicht einmal zu tkeilweiseu Emporungeii in Eran

gekommen zu sein.

IJm so grosser war die Aufregung unter den Makedonierii.

Zwischen Alexander und seinen Makedoniern hatte bekanntlicli

in den letzten E.egierungsjahren des Kdnigs nicht das beste Ein-

vernehmen geherrscht; die Makedonier batten es sehr libel ge-

nomtnen, dass ihr Konig sich nicht mehr ganz und gar als Make-
donier fiihlen ^vollte und die verschiedenen Theile seines Reiches

mit einander zu verschmelzen trachtete. Durch den unerwarteten

Tod Alexanders war nun diesen Planen ein Ziel gesetzt und die

Makedonier sahen sich genothigt die Erbschaft anzutreten. Audi
dem blodesten Auge muss es damals klar gewesen sein, dass die

Makedonier einig zusammenstehen und von starker Hand geleitet

werden mussten, wenn sie nicht in kiirzerer oder langerer Frist

das Reich verlieren und mit Schande nach Hause gejagt werden

woUten. Nun stand zwar der Wille ganz fest, das eroberte Reich

zu behaupten, aber in welcher Weise diess geschehen solle, dar-

ilber konnten die Meinungen sehr getheilt sein. Alexander hatte

keine letztwilligen Verfiigungen liber die Art hinterlassen, wie es

mit dem Reiche gehalten werden sollte, das Einzige was er ge-

than hatte war, dass er dem Perdikkas seinen Siegelring iiber-

geben hatte, auf die Frage, wem das Reich gehoren solle, hat er

angeblich geantwortet : dem Besten. Die Vomehmen des Heeres,

im Einverstandnisse mit der Ritterschaft , hielten es fiir ihre

Phicht, iiber die weiteren Massnahmen zu berathen. Aber die

Makedonier waren nicht gewohnt wie die Asiaten, von ihren

Hauptlingen sich blindlings leiten zu lassen
, sie murrten, und

beinahe ware es zu einem unheilvollen Zwiste zwischen Reiterei

und Fussvolk gekommen, da letzteres von seinem ehrgeizigen

Fiihrer Meleager in seinem Widerstande bestarkt wurde. Die

Frage, wer der Nachfolger Alexanders werden solle, war in der

That nicht leicht zu losen. Roxane, die Gemahlin Alexanders,

war schwanger und man konnte die Krone ihrem Sohne bewahren,

falls sie einen solchen geb^en wiirde. Aber dieses Ereigniss war

noch ungewiss und es that Noth, sofort einem kraftigen Mann an

der Spitze des Reiches zu wissen, nicht ein unmiindiges Kind;

dazu hatten die Makedonier einen Widerwillen gegen das Kind

einer Asiatin, sie wollten durchaus den besiegten Yolkern keinen
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Antheil an dem Reiche lassen, welches mit makedonischem Blute

gegriindet worden war. Ein zweiter Ausweg ware gewesen, den

Herkules^ Sohn des Alexander mit Barsine^ der Wittwe Memnons
(cf. Bd, 2,512), zum Konige zu ernennen; er war etwa im Jahre

332 geboren und mag bei dem Tode seines Vaters etwa neun
Jahre alt gewesen sein. Allein der makedonische Stolz straubte

sich, den illegitimen Sohn, den Sprossling einer Kriegsgefangenen,

als Kbnig der Makedonier anzuerkennen , auch war Herkules

beim Tode seines Vaters gar nicht in Babylon, sondern in Perga--

mus. Noch ein dritter Ausweg stand offen : man konnte den

Halbbruder Alexanders, den Sohn Philipps, Arrhidaeus, zum
Konige ausrufen. Dieser Ausweg war eigentlich am wenigsten

zu empfehlen, Arrhidaeus war gleichfalls illegitim, der Sohn einer

Hetare , dabei schwachsinnig und darum von Alexander niemals

in Staatsgeschaften gebraucht worden; aber er Avar ein Make-
donier und in Babylon anwesend. Zwischen diesen verschiedenen

Moglichkeiten schwankte die Wahl der Makedonier und es sah

eine Zeit lang aus, als ob es zum Kampfe ZAvischen der Ritter-

schaft und dem Fussvolke kommen wiirde. Das BeAvusstsein der

allgemeinen Gefahr siegte jedoch iiber die Leidenschaften und
luhrte zu einem Verstandnisse , nach welchem der Candidat des

Fussvolkes, Arrhidaeus, unter dem Namen Philippos den Thron
besteigen solltei)

, nach Andern wurde auch dem Sohne, den Roxane
gebaren wiirde, ein Theil des Reiches vorbehalteii 2) . Es war
iibrigens klar, dass man das Reich weder einem schAvachsinnigeii

Fiirsten noch einem neugeborenen Knaben anvertrauen diirfe,

die Macht lag vielmehr in den Handen derer, weiche zu den

Leitern dieser Konige bestimmt wurden. Hier Avurde nun be-

schlossen, dass Perdikkas Chiliarch d. i. Reichsverweser sein

solle, Antipater solle Fiihrer der Heere in Europa, Krateros derer

in Asien sein. Dass Meleager zum Hyparchen^) des Perdikkas

emannt Avurde, Avar ein Zugesttodniss an das ihm ergebene ma-
kedonische Fussvolk.

Sobald auf diese Weise die oberste Leitung des Staates ge-

sichert war, ging Perdikkas daran, die Satrapien des Reiches zu

1 Cf. Arrian, de rebus successorum Alex. 1—5.

2; Justin 13, 4.

3, Arrian. 1. c. Diodor 18, 2. Worin die Wiirde des Hyparchen bestand,

ist nicht ganz sicher, wahrscheinlich war er Fuhrer des Fussvolk s.
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vertheilen, wohei dieFeldherren besonders beriicksichtigt warden.

Es war natiirlich, dass diese ihren gebuhreiideii Antheil an dem

makedonischen Elbe beanspruchten, und auch dem Perdikkas

ernpfalil sich die Entfernung und ^"ertheilung dieser unruliigen

und ehrgeizigen Elemente^ wenn er auch andere Uebelstande,

welche mit dieser Vertheilung inVerbindung standen, nicht iiber-

sehen haben wird. In den bstlichen Provinzen des Eeiches war-

den so gut als keine Veranderungen vorgenommen, aus leicht

begreiflichen Griinden. Es war vorauszusehen , dass die w’est-

lichen Provinzen des Reiches grossen Erschiitterungen entgegen

gehen wiirden, sobald dort der Tod Alexanders bekannt wiirde,

und man hatte keine Lust, die Verlegenheiten noch zu vermeh-

ren, indem man den Osten aufregte. Der bisherigen Satrapen,

auch der eingebornen, konnte man ziemlich sicher sein^ denn sie

batten ihr Schicksal so genau mit dem Alexanders verkettet, dass

ihnen nichts iibrig blieb als ihm und den Seinen treu zu bleiben

.

Perdikkas 1) beliess daher den Taxiles und den Poros in ihren

Landern in derselben Unabhangigkeit, wie sie schon Alexander

festgestellt hatte. Oxyartes, der Schwiegervater des Alexander,

behielt gleichfalls die ihm friiher (Arr. 6, 15. 3) zugetheilte Sa-

trapie der Paropanisaden
,
ebenso Sibyrtios die von Arachosien

und Gedrosien (Arr. 6, 27. 1). vStasanor blieb in Aria und Dran-

giana (Arr. 4, 18. 3), Amyntas behielt Baktrien (Arr. 4, 17. 3.

22. 3), Philippos Sogdiana^j, Parthien erhielt Stagnor, in Hyrka-

nien blieb Phrataphernes (Arr. 4, 7. 1), Peukestes in der Persis

(Arr. 6, 30. 2), Tlepolemos in Karamanien [Arr. 6, 27. 1). In

Medien nennt uns Diodor zwei Satrapen, den Pithon und den

Atropates, das Richtige ist wol
,
dass Pithon Satrape von iVIedien

und Atropates im Besitze des geheiligten priesterlichen Be-

zirkes blieb. Als Satrape von Armenien wird Neoptolemos 'ge-

nannt, demnach scheint es, dass der friiher von Alexander dorthin

gesandte Mithrines (cf. Bd. 2, 523) wirklich die Armenier ver-

mocht hatte, sich dem Alexander gutwillig zu unterwerfen, dass

er aber spater aus irgend einem Grunde einen Nachfolger erhielt.

1) Man vergl. zu dieser Eintheilung Diod. IS, 3 und Justin 13, 4. Zu

dem verdorbenen Texte des letztern sind die Bemerkungen von Droysen 'Ge~

schichte des Hellenisnius 1 , 49) zu vergleichen.

2) Diodor 1. c. theilt — offenbar irrig — dem Philippos Baktrien und

Sogdiana zu.
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In Mesopotamien wird Arkesilaos_, in Babylon Arcbon als Satrape

genannt, in Susiana erwahnt bios Justin den Scyno. Grossere

Veranderungen erfuhren die Satrapien jenseits des Euphrat. In

Kilikien linden wir den friihern Satrapen Menes (Diod. 17, 64.

Arr. 3, 16. 9) nicht mehr, sondem den Pbilotas, ebenso wenig

in Syrien den Menon (Arr. 2, 13. 7), sondern den Laomedon.

Nach Paphlagonien war Alexander gar nicht gekommen (Bd. 2,

504), Kappadokien hatte er zwar unterworfen und den Sabiktas

als Satrapen der Provinz bestellt (Arr. 2, 4. 2), das Land muss

sich aber spater wieder frei gemacbt baben. Jetzt warden Papbla-

gonien und Kappadokien zu einer Provinz verbunden und dem
Eumenes iibertragen, zugleich aber bemerkt, dass er das Land
erst erobern musste, Grossphrygien erhielt Antigonos, Pamphy-
lien und Lykien Nearchos Lydien behielt Menander (Arr. 3,

6. 8), das fur Makedonien und seinen ungehinderten Verkebr mit

Asien so wicbtige Pbrygien am Hellespont wurde dem Leonnatos

zugewiesen. In Karien hatte Alexander der Konigin Ada ihr

Land wieder gegeben (Bd. 2, 500), diess schliesst jedoch nicht

aus, dass neben ibr nocb ein Satrape aufgestellt wurde. Jetzt

erhielt die Wiirde eines karischen Satrapen Asander; iiber das

Scbicksal von Mysien und Bitbynien fehlen die Angaben. Ausser-

balb Asiens erhielt Ptolemaus das wicbtige Aegypten, Lysimachos

Tbrakien, in Makedonien selbst sollte Antipater in Gemeinscbaft

mit Krateros herrscben.

Diess ist die folgenschw ere Landervertheilung, welcbe in der

eranischen Sagengeschichte nocb dem Alexander selbst zuge-

scbrieben wird (Bd. 2, 598). Weniger als iiber den Lrbeber

tauscbten sicb die Eranier iiber die Folgen dieser Vertheilung.

Es ist ganz richtig , dass diese Eintheilung die Grundlage bildet

fiir den Zerfall der makedoniscben AVeltmonarchie in kleinere

Reicbe, welcbe die Morgenlander als die der Stammeskonige be-

zeichnen. Wenn nun aucb diese Audosung nicht sofort eintrat, so

Hess sie doch aucb nicht lange auf sicb warten. Die Kampfe dieser

Auflosung sowie der nachfolgenden Neugestaltung beriihren das

Scbicksal Erans selbst nur nocb in sehr geringem Maasse, wir

werden demnach von nun an unsere Erzahlung mehr auf Eran

r. So Justin, nach Diodor und Arrian muss man annehmen, class AntL
gonos auch Lykien und Pamphylien erhalten hatte.
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beschranken konnen und braucben von den allgemeinen politi-

schen Ereignissen nnr dasWesentlichste mitzutheilen, soweit da-

durch die Geschicke Erans betrofFen warden.

1. Die Geschicke des Gesammtreiches bis zu

seinem Zerfalle (323— 316 v. Chr.). Indem Perdikkas die

einzelnen Feldherrn Alexanders zu Satrapen ernannte^ hatte er

die Idee des Gesammtreiches festgehalten, iiber welches der iieue

Konig Philippes dem Namen nach, Perdikkas aber in der That

herrschen sollte. Dass diess keine leichte Aufgabe sein werde,

liess sich voraussehen
;
denn wie uns Arrian erzahlt, war Per-

dikkas Allen verdachtig^ ebenso aber auch Alle dem Perdikkas.

Von den einzelnen Satrapen gedachten die meisten ohne Zwang
nieht zu gehorchen, solchen Zwang zu iiben war aber auch Per-

dikkas volikommen entschlossen. Enter den Satrapen Asiens war

Eumenes von Perdikkas am meisten abhangig. Als ein Grieche

von Geburt war er den iVlakedoniern verhasst und hatte darum

trotz seiner unleugbaren grossen Talente auch bei der Verthei-

lung der Satrapien den schlechtesteii Antheil erhalten : denn seine

Satrapie musste erst erobert werden. Diese Eroberung sollte

durch Leonnatos und Antigonos bewerkstelligt werden, aber

beide zogen weiter nach ihren Provinzen, ohne sich um Eumenes
zu bekiimmern, und Ariarathes, der einheimische Beherrscher

Kappadokiens , weigerte sich ihn anzuerkennen. Nur der Eei-

hiilfe des Perdikkas hatte es Eumenes zu danken, dass er das

Land erobem, den Ariarathes gefaiigen nehmeii und an das Kreuz

schlagen lassen konnte ; kein Wunder also, wenn sich zwischen

Perdikkas und Eumenes ein naheres Verhaltniss ausbildete. Zu
den Satrapen des Reiches, von denen sich der neue Reichsverweser

am wenigstenGutes versah, gehorten Ptolemaeus und Antigonos.

Der erstere war bereits damals zu der Einsicht gekommen, dass

das Gesammtreich auf die Dauer unhaltbar sei, und hatte daher

beschlossen, sich in Aegypten ein eigenes Reich zu griinden; zu

dem Ende hatte er seine Macht gleich in den ersten Jahren seiner

Statthalterschaft zu verstarken gesucht, indem er sich in den Be-

sitz von Kyrene setzte. Jetzt i322) erregte er das Missfallen des

Perdikkas
,

weil er den xLrrhidaeus , welcher den Leichnam

Alexanders nach Aegae in die Graber der makedonischen Konige

bringen sollte, vermocht hatte, den Entscliluss zu andern und die

Beisetzung Alexanders in Alexandrien zu gestatten. Diese
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Aenderung war von politischer Wichtigkeit, denn schon damals

begann die Sage sich der Person Alexanders zu bemachtigen und

man glaubte namentlich an die Wundertbatigkeit seines Korpers.

Auch Antigonos liatte das gerechte Missfallen des Perdikkas er-

regt durch seine Weigerung, dem Eumenes znr Erlangung seiner

Satrapie behiilflich zu sein; er wurde zur Verantwortung aufge-

fordert, fand es aber fur passender, nach Makedonien zu ent-

flieben und dort um Hiilfe zu bitten (322) . So rausste denn schon

ein Jahr nach Alexanders Tod der Kampf in Kleinasien und

Aegypten entbrennen, und er wurde auch von Perdikkas bereit-

willig aufgenommen. Gegen Ptolemaus , als den bedeutendem

Gegner, beschloss der Reichsverweser selbst zu ziehen, in Klein-

asien stelite er den Eumenes den heranriickenden Antipater

Krateros und Antigonos entgegen. Zu dem Ende wurde dem
Eumenes eine grosse Macht eingeraumt und ihm neben Paphla-

gonien noch Karien, Lykien und Phrygien zugetheilt (Justin 1 3^ 6)

:

unterstiitzt sollte er werden von Alketas ^ dem Bruder des Per-

dikkas. und Neoptolemos, dem Satrapen von Armenien. Die Lage

des Eumenes war eine sehr schwierige^'5er|war den Makedoniern

als Grieche von jeher verhasst und sollte nun mit Makedoniern

gegen zwei Feldherrn Alexanders^ .Antipater und Krateros, kam-
pfen, von welchen namentlich der letztere sehr beliebt war, weil

er von jeher die makedonischen Eigenthiimlichkeiten den Ver-

schmelzungsplanen gegeniiber^ vertreten hattte und datum auch

mehrfach bei Alexander in Ungnade gefallen war. Nicht einmal

seinen eignen Bundesgenossen konnte Eumenes vertrauen, Alke-

tas w'eigerte sich ofFeii ihm zu helfen und Neoptolemos trachtete

ihm nach dem Leben, er hatte mit dem Feinde einen Vertrag ab-

geschlossen, in dem er sich verpflichtete , den Eumenes aus dem
Wege zu raumen* Im Vertrauen auf seine Klugheit ging Eumenes
diesen Schwierigkeiten muthig entgegen. Er entdeckte die An-
schlage des Neoptolemos und zwang denselben zu einer Schlacht,

in welcher er viele Truppen verier und sich genothigt sah zu

Antipater zu fliehen . Die makedonischen Feldherrn beschlossen,

den Eumenes unverziiglich zu einer Schlacht zu nothigen, Krateros

zog gegen ihn, in der Hoffaung, es werde Eumenes durch seinen

1) Nach Diodor 18. 29 ware Eumenes bis an den Hellespont gezogen,

aber Droysen (1. c. 1, 117 not.) nimmt mit Recht an, der Krieg sei in Kappa-
dokien gefiihrt worden.
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Sieg sorglos gewordeii sein. Aber Eumenes war auf seiner Hut,

mit grosser Schlaubeit verbarg er seinen IMakedoniern
,
gegen

wen sie eigentlich stritten, und errang einen zweiten grosseii uiid

blutigen Sieg, sowol Neoptolemos als Krateros waren in der

Schlacht gefallen. Der Hass der iiberwundenen Makedonier be-

eintrachtigte die Folgen des Sieges^ sie schworen zwar dem
Eumenes Treue, aber nur um ihn sicher zu machen und die Er-

laubniss zu erhalten, sich in den benachbarten Ddrfern mit

Lebensmitteln versehen zu diirfen. Sobald dies geschehen war,

zogen sie in der Nacht heimlich ab und vereinigten sich wieder

mit dem Antipater. Inzwischen waren andere Ereignisse ein-

getreten, welche dem Siege noch mehr von seiner Bedeutung

nehmen mussten.

Die Ereignisse in Kleinasien hingen natiirlich zum grossen

Theil ab von dem gliicklichen Erfolge des Feldzuges des Reichs-

verwesers nach Aegypten. Perdikkas aber hatte sich durch sein

stolzes und herrisches Benehmen bei seiner ganzen Umgebung
verhasst gemacht ,

und als seine Untemehmungen gegen Ptole-

maus keinen recht gliicklichen Fortgang nehmen wollten, brach

ein Aufstand unter seinen Truppen aus, in welchem er ermordet

wurde. Dieses unerwartete Ereigniss machte mit einem Male

den Ptolemaus zum Herren der Lage. Es gelang ihm, die make-

donischen Heere zu vereinigen, Pithon, der zuerst von Perdikkas

abgefallen war, und Arrhidaus, derselbe, welcher die Leiche

Alexanders nach Aegypten gebracht hatte
,
wurden an der Stelle

des Perdikkas zu Reichsverwesern ernannt. Mit ihnen brach

Ptolemaus und das Heer auf, um sich nach Triparadeisos in Sy-

rien zu begeben, wohin zu kommen auch Antipater undAntigonos

eingeladen wurden. In Triparadeisos wurde (321) eine neue

Vertheilung der Satrapien vorgenommen, von der uns das Wich-

tigste ist, dass auch dieses Mai wieder die bstlichen Satrapen zu-

meist auf ihren Posten belassen wurden i)
. Am Indos bHeb Poros.

am Hyphasis Taxiles, Pithon behielt das diesseitige an die Satra-

pien der Paropanisaden granzende Indien, Oxyartes blieb auch

jetzt in der Satrapie der Paropanisaden ,
Sibyrtios in Gedrosien

und Arachosien, Baktrien und Sogdiana erhielt aber Stasanor

und statt seiner wurde Stasander iiber Aria undDrangiana gesetzt.

1
} Cf. J)iod. IS, 3^. Arrian 1. c. ‘^4.



10 Fiinftes Buch : Geschichte. VII. Die Zeit der Fremdherrscliaft.

Philippos^ der bei dieser Eintheilung Sogdiana verloren hatte,

wurde durch Parthien entschadigt, wo der friihere Satrape mittler-

weile gestorben sein mag. In Medien blieb Pithon und wir neh-

men an, dass auch Atropates oder dessen Nachfolger das ihm

gebiihrende Gebiet behielt. In Karamanien erhielt sich auch

jetzt Tlepolemos, wie in der Persis Peukestes. In den Provinzen

jedoch, welche weiter westlich als die eben genannteii lagen,

gingen grosse Veranderungeii vor. Susiana wurde dem Antigenes

zugetheilt, der schon fruher die Schaar der Argyraspiden oder

Silberschildner gefiihrt, diese soUten auch jetzt in seiner Nahe
verbleiben. Die wichtige Satrapie von Babylon wurde dem
Seleukos zugetheilt, Mesopotamien sammt Arbela dem Ampbi-
machos. Jenseit des Euphrat erhielt Syrien Laomedon, Kilikieii

Philoxenos, Kappadokien Nikanor, Antigonos behielt Gross-

phrygien mit Lykaonien, Pamphylien und Lykien, Asander

Karien, Kleitos erhielt Lydien, Arrhidaus Phrygien am Helles-

pont. Ueber die Satrapie Armenien, die durch den Tod des

Neoptolemos auch erledigt war, erfahren wir nichts Naheres.

Ptolemaus behielt Aegypten, wie er selbst gewiinscht hatte. Die

beiden Konige Philippos und der Sohn Alexanders wurden nach
Makedonien iibergefiihrt

,
ihr Schicksal berilhrt die Ereignisse in

Asien nicht weiter, wir werden uns begniigen, die Schicksale der

Partei bis zu ihrem Ende mitzutheilen, welche ihnen anzuhangen
vorgab.

Die neue Eintheilung von Triparadeisos musste — wenig-

stens zum Theil — erst mit den Waffen durchgesetzt werden.

Noch standen die Anhanger des Perdikkas in Kleinasien und
ihre Macht ware nicht unbedeutend gewesen

, wenn sie sich zu
gemeinsamem Handeln geeinigt batten. Attalos, der Gemahl der

Schwester des Perdikkas, hatte sich mit Theilen der Flotte, welche
er befehligte, nach Tyros gediichtet (Diod. 18 ,

37 ), dort setzte er

sich in den Besitz einer Summe von 800 Talenten
, welche dem

Perdikkas gehort hatte, und fing an Soldateii zu werben, bald sah
er sich an der Spitze von 800 Reitern und 10,000 Fussgangem.
Alketas, der Bruder des Perdikkas, hatte sich in Pisidien fest-

gesetzt. Vergebens suchte Eumenes beide zu bewegen, gemein-
schaftlich mit ihm zu handeln, sie blieben getrennt und wurden
einer nach dem andern besiegt

'

320 ). Auch Eumenes konnte
sich gegen die von xVntigonos wuder ihn gesendete Uebermacht
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iiicht halten ; wir wissen nicht genau, wie er geschlagen worden

ist, aber er wurde geschlagen und musste sich mit den Triimmern

seines Heeres ans Lydien, bis wohin er vorgeriickt war^ nach

Osteii zuriickziehen. Er hofFte Armenien zu erreichen, ehe seine

Verfolger ihn bedrangen konnten^ allein diess war nicht moglich,

er musste den grossten Theil seines Heeres entlassen und warf

sich mit wenigen Getreuen in die kleinasiatische Festung Nora

deren Lage wir nicht kenuen'A)^ wo er von den Truppen des

Antigonos belagert wurde (Justin. 14^ 2). 8o konnte es scheinen,

als sei die Partei des Perdikkas in Asien auf das Haupt geschla-

gen und die Macht vollstandig an x\ntigonos und Ptolemaus iiber-

gegaiigeii. Aber in jenen unruhigen Zeiten war eiii plotzlicher

Wechsel des Giiickes nichts Seltenes, und ein Mann von den

Talenten des Eumenes konnte mit ziemlicher Sicherheit auf

bessere Zeiten hoffen. Diess Tvusste nicht bios Eumenes, sondern

auch Antigonos recht gut, darum suchte der letztere mit Eumenes

zu unterhandeln , weil er voraussah, dass bei den in Makedonien

duTch den eben erfolgten Tod des Antipater entstehenden Ver-

wicklungen ihm der Beistand des verschlagenen Mannes von

grossem Nutzen sein konne. Aber Eumenes war zu king, um sich

von Antigonos nur fiir seine Zwecke gebrauchen zu lassen, und

'-eine Voraussicht, dass sich die Verhaltnisse bald andern Aviirden,

bewahrheitete sich so schnell, dass er sich in der Lage sah, noch-

mals eine bedeutende Rolle zu spielen. Nach Antipaters Tod

war in Makedonien die Reichsverwesung auf Polysperchon iiber-

gegangen, dadurch hatte sich Kassander, Antipaters Sohn, zu-

riickgesetzt gefunden und war nach Asien entflohen. Antigonos,

der sich in Besitz der Herrschaft zu setzen suchte
,

unterstiitzte

den Kassander und kniipfte erneuteUnterhandlungen mitEumenes

an, welche dieser als ein Mittel benutzte, um aus Nora zu ent-

kommen. Antigonos hatte den Entwurf eines Vertrages auf-

gesetzt, worin von den Nachkommen Alexanders nur wenig die

Rede war, nach welchem vieimehr Eumenes fast lediglich dem

Antigonos Treue gelobt haben wiirde. Eumenes setzte dieNamen

der Konige in den Vordergrund, die abgesandten Makedonier

hielten diess fiir recht und billig, sie zweifelten nicht, dass Anti-

gonos den Vertrag genehmigen werde und hoben die Belagerung

Ij Nach Plutarch (Eum. c. 9) lag Nora auf der Granze von Lykaonien

und Kappadokien.
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von Nora auf, Eumenes aber entfernte sich schleunigst aus der

Festung, da er wohl wusste, dass Antigoiios den geanderten Ver-”

trag niemals gutheissen werde. Auf diese Weise wurde Eumenes

der Veitreter der Famiiie Alexanders und ihrer Rechte gegen den

Antigonos. In Makedonien unterschatzten weder Polysperchon

noch Olympias denWerth von Eumenes Unterstiitzung, er erbielt

die Weisung, sich nach Kilikien zu begeben
, wo damals die der

Sache der Konige ergebenen Argyraspiden standen^ er soUte den

Oberbefehl iibemehmen und reiche Geidsummen wurden ihm

angewiesen. Schon auf seinem Marsche nach Kilikien, den er

doch aus Furcht vor Antigonos beschleunigen musste, stromten

ihm die Soldaten zu, sodass er mit 2000 Fussgangern und 500

Reitem dort ankam. In Kilikien selbst fand er die Yerhaltnisse

nicht erfreulich, grosse Zuchtlosigkeit herrschte unter den Argy-

raspiden , weder sie noch ihre Fiihrer waren gesonnen, ihn, den

Nichtmakedonier, als obersten Fiihrer zu dulden. Durch Yorsicht

und grosse Klugheit (cf. Diod. 1 8, 59 fg.) gelang es dem Eumenes
nach und nach dennoch, sich einen grossen Einfluss zu erwerben.

Mit den ihm zur Yerfiigung gestellten Geldmitteln liess er Sol-

daten werben, und da er hohen Sold bieten konnte, so sah er sich

im Kurzen an der Spitze eines Heeres, welches ausser den 3000

Argyraspiden noch 10,000 Fussganger und 2000 Reiter umfasste.

Yergebens suchte Antigonos den gefahrlichen Gegner durch Ver-

rath und List aus dem Wege zu raumen. Aber, obwohl ihm diess

nicht gelang, so fiihlte Eumenes dennoch, dass sein Heer zu

schwach sei, um es mit dem Antigonos aufzunehmen. Er suchte

zuerst Syrien dem Ptolemaus zu entreissen und der koniglichen

Famiiie zu erhalten, aber es gelang ihm nicht und die Zeit

drangte, da Antigonos sich naherte. Daher beschloss Eumenes,
sich durch Kolesyrien nach dem Osten zu wenden und sich dort

mit den ostlichen Satrapen zum Schutz der koniglichen Sache zu
vereinigen. Dies geschah im Jahre 318 v. Chr.

Die ostlichen Satrapen hatten sich in den ersten fiinf Jahren
nach dem Tode Alexanders ziemlich ruhig gehalten und keinen
Antheil an den Kampfen um die Herrschaft genommen, von
welchen wir eben berichtet haben. Der Widerstreit zwischen den
beiden grossen Parteien, wie er sich um diese Zeit gestaltet hatte,

konnte indessen auch auf den Osten nicht ohne Wirkung bleiben.

Die Satrapen des Ostens mussten sich entscheiden, ob sie auf die
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Seite ebrgeiziger Feldherm treten wollten, welche, wie Ptolemaus
und Antigonos , selbstaudige Reiche zu griinden sucbten

, oder

auf die Seite des Polyspercbon und Eumenes, welcbe die recht-

massigen Erben Alexanders zu vertreten vorgaben. Die Wahl
konnte kaum zweifelbaft sein. Die Macbt^ welcbe die Satrapen

besassen, das Amt, welches sie verwalteten, batten sie vou

Alexander empfangen
, die Recbte Alexanders waren aber nach

orientalischer Auschauung auf seine Familie als seine recht-

raassigenNachfolger iibergegangen. Entweder iibteii die Satrapen

ibr Amt im Namen der Nachfolger Alexanders aus oder sie be-

sassen in den Augeii ihrer Unterthanen iiberhaupt kein Recht

auf dasselbe. Es musste aber aucb den Satrapen lieber sein, als

ihren Oberherrn den in der Feme, in Makedonien, regierenden

Konig anzuerkennen , unter dem sie so gut wie unabhangig

^varen, als einen in der Nahe weiienden Feldberrn, der eine

lastige Aufsicbt ausiiben konnte. Dazu kam noch, dass es in

jenen unruhigen Zeiteii bedenklich war, sich an einen Feldberrn

anzuschliessen
, der in wenig Wochen von der bochsten Gewalt

bis zur aussersteii Machtlosigkeit berabsinken konnte. Darum
kann es durchaus nicbt befreinden, dass wir die ostlichen Satrapen

insgesammt in diesem Streite auf die Seite der kdniglichen Fa-

milie und des Eumenes treten sehen. Ganz hatte es jedocb aucb

im Osten nicbt an Abenteuerern gefehlt, welcbe gesucht batten,

sich mit Hiilfe der makedonischen Besatzungen, verstarkt durcli

die Eingebornen, dort ein eigenes Reich zu griinden. Als kurz

nach Alexanders Tode (cf. Diod. 18, 7) die in den ostlichen

Provinzen angesiedelten Griecheii sich emporten und unter Fiih-

rung des Philon mit Gewalt ibren Riickzug nach Europa er-

zwingen wollten, da hatte Perdikkas eine Schaar von 3000 Fuss-

gangem und 800 Reitem gegen sie gescbickt, unter Anfiihrung

des tapfem Feldberrn Pithon, welcher den Auftrag erhielt, die

Aufriihrer alle iiber die Klinge springen zu lassen und ihre Habe

als gute Beute unter seine Soldaten zu vertbeilen. Statt aber

diesen Befebl auszufuhren, hatte Pithon schon damals gesucht,

mit Hiilfe dieser Aufriihrer sich eine eigene Herrschaft zu griiii-

den, war aber daran durch sein Heer gebindert worden, welches

nach Beute liistern war und seine Plane nicbt zur Ausfiibrung

kommen liess. Soweit indessen hatte es Pithon zu bringen ge-

wusst, dass er bei der Vertheilung der Satrapien nicbt bios als
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Satrape in Medien blieb (wie wir gesehen haben) ,
sondem aucb

zum Feldherm aller innern Provinzen ernannt wurde. Mit sol-

cber Macht ausgeriistet, glaubte er seine ehrgeizigen Plane ver-

wirklichen zu konnen. Er begann damit^ dass er den Philippes,

Satrapen von Parthien, ermordete und seinen eigenen Bruder

Eudamos an dessen Stelle setzte (Diod. 19, 14). Allein die bst-

lichen Satrapen argwohnten Pithons Plane, und in der Voraus-

sicht , dass ihnen Allen ein ahnliches Loos zugedacht sei, batten

sie sich vereinigt und den Pithon mit den WaiFen in der Hand

gezwungen, nicht bios Parthien wieder aufzugeben, sondern auch

aus seiner eigenen Provhiz zu entfliehen. So kam es, dass die

ostlichen Satrapen zur Zeit der Ankunft des Eumenes sammtlich

geriistet waren. Pithon aber war nach Babylon zu Seleukos ge-

gangen.

Eumenes bezog nach seiner Ankunft im Osten Winter-

quatiere in Karae, einem uns sonst unbekannten Orte
,
der nicht

sehr weit von Babylon entfernt gewesen sein kann^). Ton da

aus sandte er Schreiben der koniglichen Familie an die Satrapen,

in welchen dieselben angewiesen wurden, dem Eumenes in Allem

Folge zu leisten. Da diese Schreiben von sammtlichen Satrapen

des Ostens anerkannt wurden, so verstand es sich eigentlich von

selbst, dass sich Pithon und mit ihm Seleukos auf die Seite des

Antigonos stellten. Sie verweigeiten also dem Eumenes den

Gehorsam, ohne sich jedoch ausdriicklich gegen die Konige in

Makedonien aufzulehnen, sie gaben an, nur darum dem Eumenes

keine Folge zu leisten, weil derselbe in einer Versammlung der

Makedonier zum Tode verurtheilt worden sei; sie hofften auf

dies,e Weise den im Gefolge des Eumenes ziehenden Antigenes

mit der Schaar der Argyraspiden auf ihre Seite bringen zu konnen.

Der Plan gelang nicht ,
dafiir batten aber Pithon und Seleukos

das Heer des Eumenes fast vernichtet, indem sie einen Kanal

1) Nach Diod. 19, 12 lagen die Dorfer von Karae in Babylonien; auf

keinen Fall kann die Stadt Karrhae oder Khdran gemeint sein
,
deren Lage

fur die Winterquartiere nicht passend gewesen ware (Droysen, Gesch. 1, 263^.

Einen Flecken Karae nennt Diodor noch 17, 110, man nimmt an, er sei mit

dem an unserer Stelle erwahnten Orte identisch und sucht ihn bei Qasr Shirin

(Bd. 1, 118). Es ist jedoch misslich anzunehmen, dass Eumenes bereits den

Tigris passirt hatte. Nach Diodor 19, 12 bedrohte er Babylon, welcher Stadt

er sich bis auf 300 Stadien genahert hatte.
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durchstachen : doch missgliickte auch dieser Anschlag; weil

Eumenes noch rechtzeitig von den Umwohnern erfuhr, auf welche

Weise er das Wasser abzulassen habe. Seleukos schlug nun

einen Waffenstillstand vor und erlaubte dem Eumenes ungebin-

dert den Tigris zu passiren. Dieser zog nun unter mancherlei

Beschwerden auf der grossen Heerstrasse (cf. Bd. 1
, 117 nacli

Susa, nur mit Miihe konnte er fiir seiii Heer die nothigeii Lebens-

mittel auftreiben. In Susa aiigelaiigt. liess Eumenes seinem

Heere Zeit, sicli von den Miihseligkeiten des Weges zu erholen,

und scliickte eine neue Botschaft an die Satrapen, um sie aufzu-

fordern in Susa zu ihm zu stosseii, aber auch Seleukos hatte zu

Antigonos geschickt und ihn um scldeunige Hiilfe angegaugen.

Die Satrapen kamen dem Befehle des Eumenes insoweit naeh,

dass sie mit ihrer Streitmacht nach Susa kamen, aber auch bei

ihnen war nicht daran zu denken, dass sie den Befehleii des

Eumenes sich fiigen wiirden. Wie uns Plutarch erzahlt Eum.

c. 13j, batten diese ostlichen Satrapen wahrend ihres langeii

Aufenthaltes im Morgenlaiide die Lntugenden ihrer Dntergebenen

angenommen: sie Hessen alien ihren Liisten und Begierden freien

Lauf, waren tyrannisch und unfolgsam, sie has sten und verach-

teten sich gegenseitig und Eumenes merkte bald, dass sie hofften,

sich seiner bei der ersten Gelegenheit zu entledigen. Unter die-

sen schwierigen Verhaltnissen musste Eumenes fortwahrend

seiner iiberlegenen Klugheit vertrauen, und durch diese konnte

er in der That den Einiluss eines Oberfeldherrn auf die kriegeri-

schen Operationen ausiiben, wenn ihm auch diese Wiirde dem

Namen nach nicht zugestanden war.

MittlerAveile war auch Antigonos nicht unthatig gewesen.

Er hatte sein Heer schleunig nach Osten gefuhrt , dasselbe aber

in Mesopotamien iiberwintern lassen, weil er horte, dass Eumenes

seine Vereinigung mit den ostlichen Satrapen bereits vollzogen

liabe und somit die Lage der Dinge durch Eilmarsche nicht wie-

der geandert werden konne. Nach Beendigung des Winters, im

Friihjahre des Jahres 317 vollzog Antigonos seine Vereinigung

mit Seleukos und Pithon und fiihrte die vereinigten Truppen auf

einer Schiffbriicke iiber den Tigris nach Susiana. Beim Heran-

nahen des Antigonos verliess Eumenes mit seinem Heere die

1) Cf. Droysen 1. c. 1, 26S not.
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Stadt Susa, nachdem er die Burg mit einer geniigenden Be-

satzung versehen hatte, iind zog sich hinter den Pasitigris (Kuran)

zuriick, die Ufer des Flusses besetzte er von den Bergen an bis

zur Miindung, zu welchem Zwecke Peukestes nocb 10,000 Bogen-

schiitzen aus der Persis hatte kommen lassen. Antigonos riickte

nach Susa vor iind ernannte den Seleukos zum Statthalter von

Susiana. Die Burg von Susa, welche sich nicht ergab, befahl er

zu belagern, er selbst hielt sich nicht lange in Susa auf, sondern

riickte gegen den obern Pasitigris vor, um den Eumenes zu er-

reichen. Die grosse Hitze Susianas (vgl. Bd. 1, 248) hatte um
diese Zeit schon begonnen, die Soldaten litten sehr und der Ver-

lust an Menschen und Thieren war gross. Ehe Antigonos den

Pasitigris erreichen konnte, musste er erst den reissenden Kopra-

tas (Dizful) iiberschreiten, der erst weiter in der Ebene sich mit

dem Kuran vereiuigt. Sobald Eumenes horte, dass der Kopratas

von einem Theile der Feinde iiberschritten sei, griif er von seinem

Lager aus, das nur 80 Stadien (zwei d. Meilen) entfernt war, das

allein iibergesetzte Fussvolk des Antigonos an und jagte dasselbe

iiber den Fluss zuriick, wobei 4000 Mann den Tod fanden, vor

den Augen des Antigonos, der ihnen aus Mangel an Fahrzeugen

nicht zu helfen vermochte. Der Uebergang iiber zwei Fliisse im

Angesichte des Feindes wurde als unmdglich erkannt und Anti-

gonos zog sich mit seinem Heere nach Badaka -) zuriick. Dieser

Ort lag nach Diodor (19, 19] am Eulaus, also am Kuran, wir

werden ihn also in der Ebene , unterhalb der Einmiindung des

Dizful suchen miissen. Begreiflicher Weise nahm aber die Hitze,

und mit ihr die Beschwerden in der Ebene noch zu, die Soldaten

wurden dadurch so muthlos, dass Antigonos sich entschloss, den

Feldzug in Susiana ganz aufzugeben und sich nach Medien zu

wenden. Die Strassen, welche von Susiana nach Medien flihren,

haben wir schon friiher (Bd. 1, 115 fg.) beschrieben, die wenig-

sten von ihnen waren dem Antigonos zuganghch, da er den Kuran
nicht iiberschritten hatte. Daher spricht Diodor (19, 19) auch
nur von zwei Strassen, zwischen denen Antigonos die Wahl
hatte: die eine schon und herrlich und mit allem Nothigen

1} Diodor sagt von der Quelle an, was nicht gut moglich ist.

*2; Hochst wahrscheinlich lag Badaka in der Xahe des heutigen Band-i-
c|ir. Droysen, der ini Pasitigris den Jerahi sieht, sucht 1. c. 1, 273 not.i Ba-
daka in der Nahe der Stadt Dizful.
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versehen, aber der Sonuenhitze ausgesetzt iind 40 Tagereisen

lang (Bd. 117j, die andere weit kiirzer und kiihler^ well sie

mitten durchs Gebirg fiihrte, aber bescbwerlich und dazu un-

sicher durch den Stamm der Kossaer, von welchem Antigonos

aus Stolz den Durchzug nicht erkaufen wollte. Wir vermuthen,

dass diese zweite Strasse am Kerkba aufwarts gegangen sei, um
in die Gegend von Kirmanshab zu gelangen

;
gauz unmbglich

ware es auch nicbt^ dass Antigonos einen der Wege gewahlt babe,

die von Dizful nacb Medien fiibren. Da wir keine Andeutungen

iiber die Ricbtung des Marscbes baben, so ist es nicbt mbglicb,

etwas Naberes zu bestimmen^]. Der Weg war nun allerdings

ausserst bescbwerlicb^ nacbdem man aber einmal in Medien^ also

in Pitbons Satrapie^ angekommen w'ar^ fublte man sicb in Sicber-

beit. Das pferdereicbe Medien ersetzte dem Heere leicbt die

verlorenen Pferde und anderen Lasttbiere, die Scbatze von Ekba-

tana lieferten das notbige Geld, und 2000 Reiter, mit aliem No-

tbigen verseben, stiessen zu den iibrigen Soldaten. Da Antigonos

gewobnt war seine Soldaten sebr liebevoll zu bebandeln, so

verier sicb leicbt die Unzufriedenbeit, welche das Heer iiber die

jiingsten Misserfolge empfunden batte.

Im Lager der vereinigten Satrapen war Uneinigkeit aus-

gebroeben, sobald man von dem Riickzuge des Antigonos nacb

Medien borte. Eumenes, wie aucb Antigenes, bielt es der all-

gemeinen politiseben Lage nacb fur angemessen , dass das Heer

nunmebr nacb Westen an die Seekiiste zuriickkebre. Dazu

waren aber die Satrapen nicht zu bewegen, ihre eigenen Privat-

interessen waren ibnen viel theurer als der Vortheil der Familie

Alexanders, sie fiirchteten bei einem Zuge nacb Westen die Be-

sebadigung ibrer Provinzen und ibres Eigenthums. Eumenes

sab bald ein, dass seine Plane unausfiihrbar seien, und ergab sicb

in den Willen der Mehrheit, das Heer wurde also in die Persis

zuriickgefiibrt 2] . Allein auch dort konnte Eumenes die noth-

1) Biodor sagt zwar, Antigonos sei am neunten Tage ini bewohnten Me-

dien angekommen, wir wissen aber nicht, ob von Badaka aus oder von seinem

Eintritte in die Gebirge gerechnet.

2] Biodor (19, 21) sagt, der Ruckzug habe 24 Tage gedauert und sei uber

die Climax gegangen. Biese Zeit ist sehr lang fur den Bd. 2, 627 fg. ange-

gebenen Weg, und man mbchte fast vermuthen, das Heer sei von der Gegend

von Abushehr aus uber die Gebirge gefiihrt worden.

Spiegel, Eran. Alterthnmskunde. III. 2
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wendigen Maassregeln nur mit grosser Schwierigkeit durchsetzen,

namentlich weil Peukestes den Oberbefehl an sich zu reissen

trachtete. Nur durcb List vermocbte sich Eumenes an der Spitze

der Geschafte zu erhalten, durch einen falschen Brief des arnie-

nischen Satrapen Orontes, den er vorzeigte, in welchem gemeldet

war, dass Olympias und ihr Enkel den Kassander in Makedonien

verdrangt und die Herrschaft an sich gerissen habe (Polyaen.

4, 8. 3) ; alles drangte sich nun um den Yertreter der makedoni-

schen Herrscher und vergass den Peukestes. Noch mehr stieg

das Ansehen des Eumenes , als man in Erfahrung brachte, dass

Antigonos mit seinem Heere gegen die Persis im Anmarsche sei,

die Soldaten fiihlten nun deutlich ^ dass kein anderer Fiihrer sie

zu leiten im Stande sei als Eumenes.

Die Operationen wurden erst durch eine Krankheit des Eu-
inenes verzogert; als die Heere sich wirklich begegneteii, konnte

wegen der Ungunst des Terrains eine Schlacht nicht stattlinden.

Ein Zusammenstoss konnte jedoch nicht ausbleiben; es handelte

sich namlich urn die Winterquartiere
^ und fiir diese hatten sich

beideFeldherren die Landschaft Gabiene in Susiana^) ausersehen^

es war namlich diese Gegend bis jetzt vomKriege ganz unberiihrt

geblieben und reiche Hiilfsmittel standen ihr zu Gebote. Beide

Feldherren, Eumenes wie Antigonos, iiberboten sich an List, um
zu ihrem Ziele zu gelangen ; zuletzt kam es indessen innerhalb

der Granzen Pariitakenes doch noch zur Schlacht, in wclcher

Antigonos trotz seiner grdsseren Truppenzahl soweit den Kiirze-

ren zog, als er mehrTodte und Verwundete hatte als seinGegner,

aber er konnte das Schlachtfeld behaupten
,
weil seine Truppen

bessere Mannszucht hielten. Die Hauptsache indessen erreichte

Eumenes: er bezog in Gabiene Winterquartiere, wahrend sich

Antigonos nach Gadramarta in Medien verfligte, welche Land-

schaft bisher gleichfalls vom Kriege unberilhi t geblieben war.

1) Ausser bei Diodor (19, 26. 34) Hndet sich die Landschaft Gabiene nur

noch bei Strabo (L. 16, p, 346) erw^hnt. Dass es eine Gebirgsgegend war,

erhellt aus Diodor
,
welcher von den Flussen und tiefeii Schlunden spricht,

von welchen sie durchzogen war. Kawlinson sucht Gabiene in der N^he von
MaLAmir.

2] Neben der Form Gadramarta koinmen auch die Varianten Gamarga,
Gadamala und Gadarta vor

,
die alle gleich unerklarlich und gleich moglich

sind Die Lage der Landschaft ist schwer zu bestimuien. Nach Diodor (19, 34)
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In den Winterquartieren heiTschte unter den Truppen der

Satrapen die alte Zuchtlosigkeit
,

sie vertheilten sich mit Riick-

sicht auf die Bequemlichkeit iiber eiiien grossen Raiim, sodass sie

sich im Falle der Noth uicht schnell genug sammeln koimten.

Diese Sorglosigkeit wurde dem Antigoiios durch Eingeborne

hinterbracht und er beschloss darum, das Heer des Eumeiies un-

versehens zu iiberfaUen. Um unbemerkt zu bleiben , zog er

gegen Elide des Jahres 317 von Gadramarta aus durch dieWiiste,

den Soldaten war verboten^ in der NachtFeuer aiizumachen, da-

mit Niemand die Anwesenheit der Truppeu bemerke. Die grosse

Kiilte jedoeh zwaiig die Soldaten vielfach, dieses Yerbot zu iiber-

treten, man bemerkte die Feuer von den umliegenden Bergen

und Eumenes erhielt noch rechtzeitig Nachricht von der Annahe'

rung des Antigoiios
, ehe dieser aus der Wiiste heraiisgetreten

war, uiid es gelang ihm, die Zeit zur Sammlung des Ileeres zu

gewilinen, indem er den Antigonos tauschte. Durch Feuer, die

er auf den benachbarten Bergen anziinden liess ,
veiieitete er

iiamlich dieseii zu dem Glauben, seine Ankunft sei dem Eumenes

verrathen worden uiid dieser stehe mit seinem Heere bereit , um
ihii zu empfaiigen. Antigonos hielt es daher fiir das Beste, sich

aus der Wiiste heraus seitwiirts in bewohntes Ijand zu begeben,

damit seine Soldaten sich von den Miihseligkeiten des Marsches

ctwas erholen konnteii, ehe sie zur Schlacht gezwungen wurdeii.

Durch solche iiberlegene Klugheit gelang es dem Eumenes , die

MissgrilFe seiner ITntergebenen auszugleichen
,
und er wiirde

wahrscheinlich den Antigonos noch lange beschaftigt haben,

wenn nicht ein Aufstand seiner ziigellosen Truppen seiner Thiitig-

keit ein plotzliches Ziel gesetzt hiitte. Wie bereits gesagt wurde,

war die Zuchtlosigkeit der Krebsschaden der Arraee, welche

Eumenes befehligen sollte. Die einzelnen Satrapen hatten alle

den Wunsch, den Oberbefehl an sich zu reisseii, nur mit Wider-

willeii beugten sie sich dem uberlegenen Geiste des Eumenes,

den sie schon dariim hassten
,
weil er ein Grieche und kein Ma-

kedonier war. Die wichtigsten unter den Gegiieni des Eumenes

waren Peukestes, der Satrape der Fersis
,
dann Teutamas iiiul

Antigenes, die Anfiihrer der Argyraspiden. Der Kampf gegen

brauchte man von Gadramarta 25 Tagreisen nach Gabiene, wenn man durch

bebautes Land zog, dagegen nur V) Tagreisen durch die Waste. Wahrschein-

licli ist Gadramarta im Norden von Lpahan zu suthen.

2 *
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Antigonos brachte nun die Entscbeidung. Das erste Treffen^),

welches Eumenes gegen Antigonos zu liefem hatte, war nicht

ganz glucklich ausgegangen, besonders dutch die Schuld des

Peukestes, welcher die ihm zugegangenen Befehle nicht voll-

zogen hatte; dadurch war es dem Feinde moglich geworden, das

Gepack der Argyraspiden sammt den Frauen und Kindern der-

selben in seine Hande zu bekommen. Der Schaden ware leicht

wieder gut zu machen gewesen , wenn man die Rathschl^e des

Eumenes befolgte ; statt dessen unterhandelten die Argyraspiden,

von Teutamas und Antigenes aufgestachelt
;
mit Antigonos und

versprachen gegen Riickgabe des Gepackes den Eumenes aus-

zuliefern. Dieser Beschluss kam zur Ausfdhrung, in welcher

Weise er zur Ausfiihrung gelangte, wissen wir nicht genauer.

Eumenes wurde in das Lager des Antigonos gebracht, wo er nach

wenig Tagen seinen Tod fand; uber das Schicksal des Heeres der

Satrapen wissen wir nicht viel , doch ist gewiss^ dass wenigstens

ein Theil desselben der Armee des Antigonos einverleibt wurde
und dass fiir die verratherischen Argyraspiden die gerechte

Strafe nicht ausblieb^). Von den Anspriichen der Familie

Alexanders auf Eran und die benachbarten Provinzen war aber

nach dem Tode des Eumenes nicht mehr die Rede^ das Reich

Alexanders muss von diesem Zeitpunkte an als zerfallen gelten.

2. Das Uebergewicht des Antigonos bis zur Be-
griindung des Seleukidenreichs (316— 312 v. Chr.).

Nachdem mit dem Untergange des Eumenes das nachste Ziel

erreicht war, welches sich Antigonos und seine Anhanger gesteckt

hatten , da war es bios natiirlich
, dass der Kampf um die Ober-

herrschaft zwischen diesen Feldherren selbst sofort begann. Der
Erste, welcher sich gegen Antigonos zu emporen beabsichtigte,

war der ehrgeizige Pithon^). Wir haben gesehen, wie derselbe

schon friiher bestrebt gewesen war, eine hervoiTagende Rolle in

den ostlichen Provinzen zu spielen; als nun Antigonos nach

1) Bass dieses TreiFen nicht in Gabiene sondem in der Nahe der Wuste
stattfand, wohin Eumenes dem Antigonos entgegengezogen war, sieht man
daraus , dass des salzigen Staubes gedacht wird , den das Heer aufwirbelte.

Zu den im Folgenden erzahlten Vorgangen ist ausser Biodor als Hauptquelle
noch Polyaen 4, 6. 13 zu vergieichen.

2) Vgl. hierdber Polyaen 4, 6. 15.

3) Biod. 19, 44. 46 fg. Polyaen 4, 6. 14.
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seitiem Siege wieder die Winterquartiere bezogen und sein Heer
von Ekbatana bis Raga ausgebreitet hatte

, da kam ihm bald zu

Ohreii, dass Pithoii die Soldaten bearbeite und sie zum Abfalle

von Antigonos zu bewegeii suche. Schlauer Weise stellte sich

Antigonos, als ob er diesen Geriichteii keinen Glauben beimesse,

ja dass er dem Pithoii zum Zeicheii seines Vertraucns bei seiner

bevorstehenden Abreise nach dem Westen den Oberbefehl liber

die bstlichen Provinzen zu iibcrtragen gedenke. Auf diese Weise

wurde Pithon sorglos gemaclit und nacli Ekbatana gelockt, wo er

danu sofort ergriffen und hingericbtet wurde. Die Soldaten^

welche Pithon bereits angeworben hatte ^ triebeii sich iioch eiue

Zeit lang als Banden in Medien umher und machten das Land

unsicher, bis sie zuletzt theils uiedergemacht theils gefaiigen

wurden. Von Ekbatana zog Antigonos nach der Persis, wo er

das Verhaltniss der ostlicheii Satrapen von Neiiem ordnete, was

fiir uns von Wichtigkeit ist. War bei den friihern Eintheilungen

der Osten so ziemlich unberiihrt geblieben^ so konnte diess na-

tiirlich jetzt nicht mehr der Fall sein. Geiiau genommen hatte

Antigonos alle ostlichen Satrapen absetzen miissen, weil sie

sich gegen ihn verbiindet hatten
;
diess ware indessen nicht mbg-

lich gewesen, ohne dass Antigonos einen Zug bis an den Indus

unternommen hatte, und dazu war die Zeit nicht angethan, An-

tigonos Hess daher die bstlich gelegenen Satrapien unverandert

bestehen : Oxyartes blieb bei den Paropanisaden , Stasanor in

Baktrien und Sogdiana, Sibyrtios in Arachosien, Tlepolemos in

Karamanien. In Aria dagegen scheint Stasander nicht mehr am
Leben gewesen zu sein, denn dorthin schickte Antigonos den

Euintos und, als dieser bald starb, den Euagoras. In den west-

lichen Satrapien wurde anders verfahren. Schon bei seinem Ab-

marsche aus Ekbatana hatte Antigonos den Meder Orontobates

zum Satrapen von Medien ernannt, ihm aber in dem wahrschcin-

lich makedonischen Hippostratos einen zuverlassigen Feldherrn

an die Seite gesetzt. In der Persis angekommen beseitigte er

auch den Peukestes , der nun aus der Geschichte verschwindet,

und ersetzte ihn durch Asklepiodoros. Bei dieser Gelegenheit

erfahren wir eine nicht unwichtige Thatsache, welche zeigt, dass

diese von Alexander eingesetzten Satrapen sich wenigstens theil-

weise die Zufriedenheit ihrer Untergebenen erworben haben

miissen. Wie Diodor (19, 4S) berichtet, erregt.j die Beseitigung
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des Peukestes in der Persis grosse Unzufriedenheit, und ein vor-

iiehmer Perser Thespias (er diirfte wol Caispis geheissen haben)

wagte dem Antigonos geradezu zu sagen, die Perser wiirden

keinem Andern gehorchen als dem Peukestes. Aehnliche Bei-

spiele von Anhanglichkeit der Eingebornen an ihre Satrapen wer-

den uns nocb ofter begegnen. — Von der Persis aus zog Antigonos

nach Susiana, dort kam ihm amPlusse Pasitigris der von Eumenes
eingesetzte Befehlsbaber der Burg von Susa^ Xenophilos^ ent-

gegen um sich zu ergeben^ zugleich erklarte er sich bereit, Alles

zu thun was Antigonos verlange, Antigonos behandelte ihn sebr

ehrenvoll, denn es war ihm darum zu thun , die Burg mit ihren

reichen Schatzen in seine Gewalt zu bekommen. Die dort auf-

gehauften Summen nahm er bei seinem Abzuge nach Westen mit

sich, die Verwaltung der Provinz Susiana iibertrug er einem Ein-

gebomen, dem Aspisas (Diod. 19, 55). Damit war der erste

Grund zu einem Zerwurfnisse zwischen Antigonos und Seleukos

gelegt, denn der letztere hatte gehotft Susiana mit Babylon ver-

schmelzen zu konnen. Doch empfing Seleukos den Antigonos

ehrenvoll, als er nach Babylon kam; da aber dieser sich offenbar

als Herrn fiihlte und von Seleukos Bechenschaft iiber dieYerwal-
tung seiner Provinz forderte, kam es bald zu Missholligkeiten

und Seleukos fand es fiir gerathen, durch die Flucht sich den

Nachstellungen des Antigonos zu entziehen
;
er floli zu Ptolemaus

nach Aegypten. Der Feldzug nach Osten hatte also nicht bios

die Niederwerfung der kdniglichen Partei zur Folge gehabt , es

war dem Antigonos auch noch gelungeu, seine beiden Neben-
buhler Pithon und Seleukos zu beseitigen, so dass er sich zunachst
als den alleinigen Herrn von Asien betrachten konnte.

Die Kampfe welche Antigonos in den nachsten Jahren fiih-

ren musste, um seine Herrschaft in Asien zu behaupten, beriihren

weder Eran noch die angrenzenden Gebiete und konnen daher
iibergangen werden. Es geniige zu sagen, dass in Folge eines

Sieges, den Ptolemaus bei Gaza im Jahre 312 gewanu, der ent-
flohene Seleukos die Mdglichkeit erhielt, in seine friihere Satrapie

Babylonien zuriickzukehren. Es waren nur Avenige Truppen (800
Fussganger und 200 Reiter), die Ptolemaus dem Seleukos fiir

diese Riickkehr zur Verfiigung stellen konnte (Diod. 19, 90),
aber Seleukos zog mit ihnen froheii Miithes iiber Karrha nach
Babjlonien, er rechnete auf die Zuneigung, welche er sich bei
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dem babylonischen Volke erworben hatte. Und hierin hatte er

sich nicht getauscht; die Babylonier fieleii ibm zu und selbst ein

grosser Theil der makedonischen Besatzungen ging zu ihm liber,

welche Antigonos in Babylonien gelassen hatte. In kurzer Zeit

war ganz Babylonien in der Gewalt des Seleukos und selbst die

Burg von Babylon erobert. Auf die Nachricht von diesen Ereig-

uissen zog Nikanor, der im Auftrage des Antigonos Medien ver-

waltete, in aller Eile aus Medien^ Persien und den angranzenden

Provinzen ein Heer zusammen und riickte mit 10 000 Mann In-

fanterie und 7000 Eeitern gegen Babylon vor. Dem hatte Seleukos

nur 3000 Mann Fussvolk und 400 Reiter entgegenzusetzen , mit

diesen iiberfiel er aber in der Nahe des Tigris den Nikanor 1111-

vermuthet und schlug ihn dergestalt, dass derselbe nur mit weni-

gen seiner Getreuen die Flucht ergreifen konntC;, die meisten

seiner Soldateii gingen zu Seleukos iiber. In kurzer Zeit hatte

sich Seleukos ausser Babylon auch noch Susiaiia^ Medien und
andere der angranzenden Lander unterwiirfig gemacht (Diod.

19, 92). Als nun ein Eilbote des Nikanor dem Antigonos diese

Fortschritte des Seleukos meldete, da sandte dieser seinen Sohn

Demetrios mit einem ansehnlichen Heere nach Babylon. Pa-

trokles, den Seleukos als Befehlshaber in Babylon zuriickgelassen

hatte, getraute sich nicht mit seinen wenigen Truppen dem De-

metrios Widerstand zu leisten
, er zog sich in die Siimpfe hinter

den Kanalen zuriick, die Bewohner Babylons hohen theils in die

Wiiste theils nach Susiana. Demetrios konute unter solchen

Umsttoden nicht vie! ausrichten, er musste sich begniigen, eine

der Burgen Babylons zu erobern und das Land zu verwiisten,

dann kehrte er an die Seekiiste zuriick, weil dort weit wichtigere

Interesseii auf dem Spiele standen (Diod. 19, 100). Was von da

an weiter erfolgte, vermogen wir aus Mangel aiiNachrichten nicht

zu erzahlen. Es versteht sich von selbst, dass Seleukos und seiue

Anhanger nach Babylon zurlickkehrten ,
sobald Demetrios ab-

gezogen war, ob aber Seleukos von da an unbehelligt blieb oder

durch einen gliicklichen Krieg seine Regierung befestigte, wissen

wir nicht 1). Soviel ist sicher, dass der in diesen Jahren viel

1) Droysen (1. c. 1, 399) glaubt, dass in den Jahren 311 und 310 von

Antigonos ein Krieg gegen Seleukos unternommen worden sei
,
welcher mit

Anerkennung des Seleukos endigte. Er stiitzt sich dabei auf einige Angaben

der Alteiij welche dieses zu beweisen scheinen. Arrian Tndic. 4<i) spricht von
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beschaftigte Antigonos nicht eben viele Zeit iibrig hatte, um den

Seleukos emstlicb zu bekriegen. Wir wisseu auch, dass Seleukos

zwischen den Jahren 310— 302 einen Krieg im Osten fiihrte.

Die Verhaltnisse der von Alexander durchzogenen indischen

Granzlande im Osten des Indus batten sich um diese Zeit griind-

lich geandert. In Indien selbst war durch Candragupta ein

grosses Reich gestiftet w orden^ welches seine Granzen bis an den

Indus ausgedehnt hatte. Wie es scheint. machte Seleukos auch

auf die jenseits des Indus liegenden Gebiete des ehemaligen ma-

kedonischen Reiches Anspruch^ und dariiber diirfte es zwischen

ihm und Candragupta zum Kriege gekommen sein. Ueher den

Verlauf dieses Krieges sind wir nicht geuau berichtet, als Avahr-

scheinlich muss jedoch bezeichnet werden, dass derselbe nicht

gliicklich von Seleukos gefiihrt wurde. Zwar melden uns unsere

Quellen iibereinstiramendj dass derselbe in Friede und Vcrschwa-

gerung endete^), aber wir horen auch, dass Seleukos dem Can-

dragupta die Granzprovinzen diesseits des Indus, namlich Gedro-

sien, Arachosien und die Paropanisaden abtrat 2] ^
als Gegengabe

erhielt er nur 500 Elephanten. Seit dieser Zeit erhielt sich zwi-

,
schen Seleukos und Candragupta ein freundschaftlicher Verkehr,

und Megasthenes, welcher sich langere Zeit bei dem Satrapen

Sibyrtios in Arachosien aufgehalten hatte, ging als Gesandter

desselben nach Pataliputra. Die Gabe des Candragupta erwies

sich librigens fiir Seleukos hochst wichtig , als Theilnehmer an

dem grossen Riindnisse, das sich gegeii Antigonos gebildet hatte,

Hiilfstruppen
,

die von Ptolemaus dem Seleukos 2Ugeschickt wurden, die,

nachdem sie in S Tagen einen Isthmus uberschritten hatten, in aller Eile Tag

und Nacht durch eine wasserlose Wiiste auf Kameelen reisten. Polyaen

{4, 9. 1) weiss von einer Schlacht des Seleukos gegen Antigonos
,
in welcher

der Erstere siegreich blieb.

1) Appian. Syriac. 55: xal t6v Ivoo'J Tiepdaa? (6 SsXeuTto?) dTroXspLTQcyev

Avopoy.6TT(p twv uepi aixo'j ’Ivowv, p-s/pi cptXtav auxoi ouveOexo.

2) Cf. Strabo XV, 724 : Touxcov {Arachoten und Gedrosier) o’ t/, pispouc

xd)V rapd xov dvoo'v r/ouct xtMrx Kooi
,

Tipoxepo'^ ovxa IIspccjv, a dccelXexo fiev 6

’AXe|avopoi xwv ’Apiavttiv %'xl -/.azovAia^ totas auvsar/jaaxo. '^Eoojxe oe SeXeuxoc 6

Ntxdtrop 2a^/opo“/.6Tx^p, cavOep.e'VOt; STriYap-tav Anl dvxiXaPwv ^Xscpavxrxc :revxaxo-

oiou?. '— Plin. H. N. 6, 24
:
plerique ah accidente non Indo amne determinant

(Indiam) sed adjiciunt quatuor satrapias Gedrosios, Arachosios, Arias, Para-

pamisadas
,
idtimo fine Copheta fiuvio

,
quae omnia Ariorum esse alUs placet.

Die Arier, die nicht an Indien granzen, diirften bier mit Unrecht ge-

nannt sein.
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gelang es ihra in der entscheidendeii Schlacht von Ipsos (301) i),

in welcher Antigonos seiii Reich und sein Leben verlor, init

Hiilfe seiner Elephanten entscheidend einzngieifen und damit

seiner in Babylon begriindeten Dynastic eine feste Grundlage zu

geben.

Ehe wir diesen Abscbnitt schliessen, diirfte es passend sein,

noch mit einigen Worten des Schicksals jener craiiischen Frauen

zu gedenken , welche Alexander zu Susa mit sich und seinen

Feldhcrren vermablt hatte (vgl. Bd. 2 , 577), soweit uns dieses

bekannt geworden ist. Barsine oder Stateira, die Gemahlin

Alexanders und Tochter des Darius, sowie ihre Schwester Drypetis,

die Gemahlin Hephaestions, wurden bald nach dem Tode Alexan-

ders durch die Umtriebe Roxanes getodtet, Avelche von Perdikkas

beglinstigt wurden (Pint. Alex. fin.). Roxane selbst und ihren

Sohn erw^artete kein besseres Loos, sie wurden in Makedonien

von Kassander ermordet (Diod. 19, 105. Justin. 15, 2. Pans.

9, 7. 2). Ein gliicklicheres Loos hatte Apama, die Tochter des

Spitameiies, welche das Gliick ihrcs Gemahles Seleukos theilte

und die ihren Sohn Antiochos Soter auf den syrischen Thron er-

heben sah. Ueber die an Perdikkas verheirathete Tochter des

Atropates fehlen unsallenahern Nachrichten, ebenso fiber Artonis,

die Tochter des Artabazos, die an Eumenes verheirathet war, und

fiber ihre Schwester Artakama, die Gemahlin des Ptolemaus ; die

letztere diirfte in Frieden gestorben sein. Die wechselvollsten

Schicksale hatte Amastrine oder Amestris, die Nichte des Darius

Kodomannos und Gemahlin des Krateros. Noch bei Lebzeiten

dieses Feldherrn vermahlte sie sich zum zw eiten Male mit Dio-

nysos, dem Beherrscher von Heraklea, und nach dessen Tode zum

dritten Male mit Lysimachos (Diod. 20, 109), von welchem sie

sich jedoch spater aus politischen Grfinden wfieder schied und

nach Heraklea zurfickkehrte .

3. Das Reich der Seleukiden. 1. Seleukos Ni-

cator. Es kann nicht zweifelhaft sein, dass Seleukos schon seit

seiner Rfickkehr aus Aegypten im Jahre 312 v. Chr. sich nicht

mehr als den Satrapen irgend eines makedonischen Konigs

1) Vgl. hieriiber Justin 15, 4. Plut Dem. c. 29. Ipsos lag in Klein-

asien ohnweit Synnada. Vgl. Forbiger, Alte Geogr. 2, 354.

2) Cf. Muller, Fragnienta histo)\ graec. 3, 529 tig.
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betYachtetCj sondern in Babylon ein eigen es Reich zu griinden

b'estrebt war, ein Unternehmen , welches ihm diu*ch die Gunst

der TJmstande auch vollkommen gelang. Aus diesem Bestreben

des Seleukos , eine eigene Dynastie zu griinden, erklaren wir die

Fabel von seinem ubernatiirlichen XJrsprung i)
, die wahrscheinlich

absichtlich erfunden wurdc, um ihm die in den Augen der Asiaten

nothwendige gottliche Abkunft zu verschaffen. Es heisst uamlich,

dass seine Mutter Laodike, die an Antiochos einen Eeldherrn

des makedonischen Konigs Philippos verheirathet war, den Se-

leukos nicht von diesem sondern von Apollo geboren habe ; zur

Bestatigung dieses Umgangs habe sie von Apollo einen Ring

mit einem Anker erhalten , auch sei Seleukos mit dem Zeichen

des Ankers auf seinen Hiiften geboren worden und seine Nach-

kommen sollen dasselbe Zeichen an sich tragen. Wir wdssen be-

reits, dass sich Seleukos nach seiner Riickkehr aus Aegypten die

Provinzen Babylon, Medien und Susiana dienstbar geinacht hatte;

als nach der Schlacht bei Ipsos das Reich des Antigonos gctheilt

wurde ,
erhielt derselbe Syrien bis an das Meer und Phrygien,

dann Mesopotamien, Armenien und Kappadokien soweit dieses

Seleucis heisst 3). Mit diesen westlichen Hesitzungen verband

Seleukos selbstiindige Eroberungen im Osten, die Perser, Ihir-

ther, Baktrer, Araber, Tapurer sowie dieEinwohner von Sogdiana,

Hyrkanien und Arachosien gehorchten seinen Befehlen. Das

Reich des Seleukos umfasste also den grossten Theil des fruhern

Achamenidenreiches und namentlich war ganz Eran demselben

einverleibt
,
wenn wir von den Abtretungen absehen , w^elche

1) Justin 15, 4. Aehnliches erzahlt auch Appian. Syriac. 56.

2) Appian- Syriac. 55. y.ai 6 tots (jlst EOcpatYiv

^aXoccGT] V-oa otva x6 pecoYatO'^ apyeiv £C£opE:6tt)v 0£ ad xoi^

'/at o’j'^axo; wv [3tacaailat /at 7rti}avrj; Tzpociayj^'^ia^oLi

,

Tjp;£ Msgotto-

Tapia; /at Appsvia; '/at KaT:raoo-/ta; XsXsy/ioo; XeYopd/r^; -/at JkpGtuv -/at

Hapll’jatiu'V '/at Ba'/xpiojv “/at Apaptwv '/at TaTruptuv '/at xy); ^OYOia'vfj; -/at Apa-

^(DGtac '/at 'Yp'/aNiac, '/at oaa aXXa ouopa pd/pi 'Eoo5 ::oxapo5 AX£;dvop<j)

ooptXrjTTxa, do; doptaiJat xujoe pdXtGxa psx’ ’AXs^avopON xf,; Aaia; xo ttXeov •

cxTio Y^p Op'JY^'*’ TTOxapov ’Koov dvo) Trdvxa }il£X£6*/(p '/axY^'/ousv.

3} Nach Mannert (Die Nachfolger Alexanders p. 265) ware Kappadokia

Seleucis ziemlich gleichbedeutend mit Kataonia; dagegen glaubt Droysen

(l, 545), es sei darait derselbe Landstrich gemeint, welcher sonst Grosskappa-

dokien genannt wird
,
im Gegensatze zu Kappadokien am Pontos. Eine be-

stimmte Angabe liegt nicht vor.
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Seleukos am rechten Indusufer dem Candragupta gemaclit haben

mag. \ oil Neuem war Eran ako in ein grosses Reich eiiigeord-

iiet;, iiiid zwar dieses Mai als ein dienendes Glied, deim die Iiiter-

essen des Seleukidenreiches lagen nicht im Osten. Das neue

Reich war hi 70 Satrapien eingetheilt (App. Syr, 62)^ man hatte

dieselben moglichst klein gemacht
, urn sich an den Satra])eii

keine gefahrlicheii Nebenbiihler zu erziehen. Der urspriuigliche

Mittelpunkt des Seleukidenreiches war Rabyloii gewesen
,
noch

Seleukos griindete eine neue Stadt am Tigris
^
welche den Namen

Seleukia erhielt und in die er die Eiiiwohner Eabyloiis theils init

Giite theils durch Zwang iiberzusiedeln nothigte . Nur tlie

Chaldaer blieben in Dabyloii zuriick^ sie wareii wahrscheiulich

durch religiose Grlinde an die von Alters her heilige Stadt ge-

buiideu, auch waren sie vom Anfange an gegen die Grunduiig

Seleukias gewesen. Die neue Stadt llberfliigelte sehr bald die

ulte, und Rabyloii scln\ indet von da ab niehr und inehr aus der

Geschichte. Der Grundy welcher den Seleukos bestimmte^ statt

des am Euphrat gelegenen Rabyluii eine neue Stadt am Tigris

zu begriinden , diirfte in Handelsverbaltiiissen gelegen haben,

Seitdem Alexander die Hindernisse hinweggerauint hatte, welche

die Achameiiideii der Schiffahrt auf dem uiitern Tigris bereitet

batten (cf. Hd, 2, 5S0), luusste die Wasserstrasse des Tigris um
so mehr an Redeutung gewinnen

,
als die Entdeckung des See-

wegs durch den persischen Meerbusen nach Indieii schon damuls

sich fiihlbar machte. Wenii nun aber der Schwerpunkt des

Seleukidenreiches in Rabylonien lag, so ist es auch nicht zu ver-

wundern, dass wir bei den Seleukiden ganz ahnliche Intel essen

wiederfinden wie in dem alten babylonischeii Reiche. Wie wir

in den alten Deiikmaleii der Assyer und Rabylonier die im Osten

wohnendeii Stamme nur selten erwahnt finden, wahrend uns da-

gegen zahlreiclie gegen Westeu gerichtete Eeldziige erzahlt wer-

den, so sind auch jetzt fiir die Seleukiden die Verhaltiiisse

Aegypteiis, Kleinasiens und des siidlichen Europa von so iiber-

wiegender Redeutung ,
dass ihnen zur Wahrnehmung ihrer Iii-

teressen im Osten nur selten Zeit und Kraft iibrig blieb. Wir

1 Cf. Pausaii. 1, 10. AusfiihrlichereN uber die Geschichte und di; Ver-

haltnisse Seleukias findet man bei Fabian dc SeU^ncui Leipzig

JSbO,
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werden daher iiber die seleukidische Herrschaft in Eran iiur

einen kurzen Ueberblick zu geben vermdgen und wir glauben

nicht, dass wir durch den Mangel ausfiihrlicher Herichte viel

verlieren. Man wiirde irren, weiin man glaubte, dass die gewal-

tigen Vertoderungeiij welche durch den Zug Alexanders und

die Kriege seiner Nachfolger hervorgerufen wurden, auf das

innere Leben der eranischen Volker einen sonderlichen Eindruck

gemacht haben. Wirwissen^ wie scbwach im alteu Reiche der

Zusammenliang der einzelnen Provinzen geAvesen war, wie wenig

die Schlage, welche das Gesammtreich erlitt, in den einzelnen

Provinzen gefiihlt wurden. Diese Verbaltnisse waren nicht an-

ders geAvorden. Alexander hatte die Ansichten und Gefuhle

seiner eranischen Unterthanen moglichst geschont, ihre politi-

schen und religiosen Anschauungen waren darum dieselben ge-

blieben. Mit Gleichgiiltigkeit betrachteten sie die Veranderungeii

in der Machtstellung der einzelnen Reiche, der IVIakedunier Avar

ihnen nicht fremder als es der Perser geAvesen war, die politischen

Ereignisse beriihrten sie nur, wenii sich der Krieg in das Gebiet

ihres Stammes zog. Ihre Aufmerksamkeit richteten sie auf ihre

Privatinteresseu , ihre Ergebenheit gehorte ihren Hauptliugen,

diese batten seit alter Zeit das Recht die Avaffenfahige Mann-
schaft auszuheben, ihnen wurden die Steuern gezahlt. Von den

westlichen Provinzen des Seleukidenreiches wissen Avir, dass dort

kleine Konigreiche fortwahrend bestanden, Avelche den Seleukiden

oft genug zu schalFen machten. Im Osten Avar diess nicht anders,

und je weniger man die Zeit besass, dem Osten die Gewalt der

WafFen fuhlen zu lassen, desto unabhangiger hihlten sich diese

Stammeshauptlinge , desto natiirlicher ist es, dass ihre Unter-

gebenen glaubten , sie seien wdrklich unabhangig gewesen, und

diese Jahrhunderte als das Zeitalter der Stammeskonige der Nach-

welt iiberlieferten.

Der Stifter des Seleukidenreiches Seleukos I wurde im

J. 281 V. Chr. in Makedonien ermordet. Sowol Strabo Avie Arrian

bezeugen, dass man ihm gottliche Ehien beAAies und Tempel

erbaute.

2. AntiochosI Soter. Antiochos der Sohn des Seleukos

folgte demselbeii in der Herrschaft, nachdem er die ostlichen

Provinzen des Reiches schon bei Lebzeiten des Vaters verwaltet

hatte. Ueber seine Regierung, die nach dem Charakter der Zeit
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nur eine sehr bewegte und kiiegerische gewesen sein kanii,

wissen wir sehr wenig, iiber seine Verwaltung der dstlichen Pro-

vinzen gar nichts, es wird uns nur gesagt, Antiochos habe nur

mit Milhe das vom Vater ererbte Reich zusammen gehalten.

Doch scheint Antiochos I den Osten unversehrt seinem Nach-

folger iiberliefert zu haben. Strabo (XI^ 10) erzahlt uns^ es habe

derselbe ein Antiochien in Margiana erbaut, es war diess nur

eine Wiederherstellung der alten Stadt Alexandrien, die Alexan-

der erbaut hatte (cf. Bd. 2, 555 not,), wenn auch nicht ganz ge-

nau an derselben Stelle (Plin. H. N. 6, IS). Es muss zweifelhaft

bleibeii, ob diese Erbauung Antiochiens in die Zeit fallt^ als An-
tiochos die Ostprovinzen des Reiches im Auftrage seines Vaters

verwaltete, oder unter seine eigene Regierung. Antiochos I

wurde im Jahre 261 in Kleinasien erschlagen i)

.

3. Antiochos II Theos. Dieser Fiirst regierte bis zum

Jahre 245, den Beinamen Theos erhielt er nach Appian (Syr. 65)

von den Alilesiern, weil er den Tyrannen Timarchos vertrieb,

Nach einer Aeusserung des Hieronymus (ad Daniel. 11, 6) hat

Antiochos II sehr viele Kriege gefiihrt und sich dazu der Krafte

des Orients und Babylons bedient, nahere Angaben aber fehlen,

namentlich iiber die Aufmerksamkeit ,
welche er dem Osten zu-

wandte. Gross kann diese nicht gewesen sein , denn unsere

Quellen berichten uns mit Sicherheit, dass unter seiner Regie-

rung der Osten Erans zu erstarken anting und sich dort in Baktrien

ein griechischer Satrape unabhangig machte, wahrend in dem

noch naher gelegenen Parthien sogar ein Sake oder ein Eranier,

jedenfalls ein Asiate, sich der Regierung bemachtigte. Dass

diess moglich war ohne dass Antiochos II sofort einschritt, ver-

dankten sie den Zwistigkeiten desselben mit einem Kdnige Me-

diens 2) , der erst niedergekampft werden musste
,
ehe man sich

1) Memnon. frag

.

15 bei C. Muller Fragm, histor, gr, 3, 534. 535.

2) Wir halten es fur ganz richtig, wenn Droysen (Nachfolger Alex.

2, 322 flg.) Atropatene als ein selbstandiges Konigreich ansieht, in welchem

der eranische Nationalgeist gepflegt \\Tirde, man vergl. das oben p, 5 iiber

Atropates Bemerkte. Die Stelle, welche fur die hier erwShnten Verhdltnisse

in Betracht kommt, findet sich bei Strabo XI, 436 ed. Tauch. und lautet:

veojxeptaOEvTuj'j oe tu)v to5 Tot’jpo’J oid to zpo; dXXrjXo'jc sIncu tous ty); Suptct?

%oX Ttji; MYjola? Es ist indess nicht nothig, hier gerade an den Atro-

pates zu denken, es mag irgend ein machtiger kurdischer Hauptling hier

unter diesem Konige von Medien zu verstehen sein.
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gegen Osten wagte. Demnach war die Emporung des Ostens bis

in die Nahe Eabylons eine Thatsache, und wenn sie nicht sofort

bezwungen wurde, so miissen wir uns das dadurch erklaren, dass

der Konig aiiderwarts dringeiid beschaftigt war. Antiochos II

starb im Jabre 245 v. Chr. von seiner ersten Gemalilin l^aodike

vergiftet.

4. SeleukosIIKallinikos. Die Greuel
,

welclie mit

der Thronbesteigung dieses Fiirsten verbuiiden waren und die

eine Zeit lang den Eestand des Seleukidenrciches in Frage stell-

ten, beriihren uns bier nicht weiter
,

als dass sie uns veranlassen

zu benaerken, dass Ptoiemaus Euergetes als Racher seiner ermor-

deten Schwester Berenike in das seleukidische Reich eindrang

und sich des ganzeii Reiches bis nach Eaktrien bemachtigte. Es

scheint jedoch, dass Ptoiemaus nur tlieilweise diesen Erfolg seinen

Waffen zu verdanken hatte, mehr noch der absichtlich verbreite-

ten Tauschung, als ob seine Schwcster Eerenike und ihr 8ohn

noch lebe*). Ware nicht Ptoiemaus durch eine Emporung im

eigenen Lande zuriickgerufen wordcn , so wiirde er sich des

ganzen Reiches des Seleukos II bcmachtigt habeu^j. Erst nach

dem Riickzuge des Ptoiemaus Euergetes— etwa um 243 v. Chr.

—

land sich Seleukos II in Syrien ein. Die abtriinnigen Eeherr-

scher von Parthien und Eaktrien hatteii natiirlich wahrend dieser

Zeit ihre Macht ungestort befestigen kdnncii, auch nach dem

Riickzuge des Ptoiemaus miissen die Yerhiiltnisse des Westeiis

die Aufmerksamkeit des Seleukos II vollkommen in Auspruch

genommen haben, denn erst um 2 38 sehen wir ihii eineii Feldzug

nach dem Osten unternehmen . In Parthien war dem ersten

1) So nach der Inschvift von Adule cf. Droysen 1 c. ^^44. Polyaen S, 50,

sie sagt: dzb Taupoo [J-sypi t'?]? ytupi' roAsixou 7. at pia'/Tj;;

IxpaTTjce, Tti) aTpaTrj*^Tj[JLaTi lla'^apiariQc ypY|aa[i.'\io;. Es mag eine Ueber-

treibung sein, dass Ptoiemaus bis Indien herrschte — dort batten die Seleu-

kiden langst nichts mehr zu sagen —
;
aber ich glaube allerdings, dass die In-

schrift von Adule die Ziige des Ptoiemaus jenseits des Euphrat libertreilu,

und dass derselbe seine Anerkennung mehr dem Glauben zu danken hatte, er

handle im Auftrage der Berenike und ihres noch lebenden Sohnes.

2) Justin 27, 1 qui nisi d(miestica sediiione revocafus esset
,
toium reqntim

Seleuci oeciipasset.

3) Justin 41, 4 . . . ijrandem exercifum parat, mvt\i Seleuci et Theodoti^

Bactrianorum reyis. Sed cifoy morte Theodoti metu liberatus
,

eiini Jilio ejns et

ijiso Theifdolo foedns uc pa cent feed : nec malta post ciun Sehnivo rei/e ad perse-
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Arsakes ^ der nur zwei Jahre regiert hatte
, um diese Zeit bereits

sein Binder Tiiidates gefolgt
,
derselbe hielt sich nicht fiir stark

genug dem Seleukos zu widerstehen^ da sein Granznachbar Dio-

dotos von Baktrien — wol um den Preis seiner eignen Aner-
kennung in Baktrien — einen Bund mit dem Seleukiden ab-

geschlossen hatte. Tiridates floh zu den Aspasiaken^ uin dort

den Ausgang des Zuges zu erwarten. Aber bald wendete sich

die Lage der Dinge zu seinem Gunsten. Diodotos I von Baktrien

starb um diese Zeit, und sein Nachfolger Diodotos IT hielt es fiir

besser
, sich mit dem Konige von Parthien zu verbinden als dem

Seleukiden zu trauen. Durch die baktrische Heeresmacht ge-

stiirkt, konnte es Tiridates wagen den Kampf mit Seleukos 11

aufzunehmen
; es gelang diesen zu besiegen, und erst von dieser

Zeit an rechnen die Parther den Bestand ihrer Ilerrschaft. Ge-
lang es nun auch Seleukos II nicht, die dstlichen Provinzen Erans

zum Gehorsam zuriickzufiihren , so muss er doch mit den west-

lichen gliicklicher gewesen sein, denn wir werden spiiter Medien

xindPersien noch dem Seleukidenreiche einverleibt finden. Ueber

das Elide seiner Eegierung widersprechen sich unsere Nachrich-

ten. Nach einer weniger glaubwiirdigen soil er am Schlusse

seiner Regieruug nochmals einen Zug nach dem Osteii unter-

nommen haben. Nach Justin machte ein Sturz vom Pferde

seinem Leben in Kleinasien ein Ende. Nach Athenaus wurde er

sugar von Arsakes II gefangen genommen und lebte noch lange

an dessen Hofe. Indessen ist die Nachricht Justins doch die

wahrscheinlichere und die angebliche Gefangenschaft eine Ver-

wechselung mit Aiitiochos Sidetes. Die Dauer der Regierung

des Seleukos wird auf 20 .lahre angesetzt, bis zum Jahre 227 v. Chr.

5. Seleukos III Reran nos. Die kurze Regierung dieses

Konigs ist fiir die Zustiinde des Ostens ohne alle Bedeutung

quendos defectores reniente co7i())'essm victor fait: queni diem Farthi exinde

soleynneiHj velut initiam libertatis ohserraitt,

1) Justin 27, 3- aminiso reyno, equo praedpitatas, finiiur

,

der Verlust des

Reiches ist offenbar nicht anzunehmen. Die andere Nachricht steht bei

Athen. 4, 38 und lautet . J/v bi szy.aiosv.d'rrj , ~zrj\

(Iloaeioojvio;) toj paatXhu;, u); sk Mr|Oiav xai TroXctxujv Apjazei 'V/p-ct-

XtoTia&Tj UTto TO-; [:iap[3dpo’J
,

-/at tu; zoX’jv ypovov 7:apa rfo Ap3av.=i otixpi^sv.

paatXizo)?, '(rjdc^zi zal xauta. Cf. Dro)sen a. a. O. 2, 410. 42li. Ent-

gegengesetzter Meiiuing ist iSt Martin Iltst dr l\innenie h 305.
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gewesen ^ er war unausgesetzt mit andern Angelegenheiten be-

schaftigt und starb sclion nach drei Jabren 224 v. Chr. an Gift.

Wie es scheint sind wahrend dieser kurzen Zeit die Angelegen-

heiten des Ostens nicht besser, aber auch nicht schlimmer ge-

worden,

6. Antiochos III. Es war Seleukos III der altere Sohn

des Seleukos Kallinikos gewesen , und die Regierung war ihm

nach dem Tode seines Vaters selbstverstandlich zugefallen, da

der jiingere Bruder Antiochos noch sehr jung w^ar. Jetzt musste

dieser, kaum fiinfzehn Jahre alt, selbst die Regierung uberneh-

men. Antiochos III iibergab seine Besitzungen im Osten zwei

Briidern, Melon und Alexander, zur Verwaltung^), so zwar dass

Melon die Satrapie Medien erhielt, Alexander aber Satrape in der

Persis wurde; diese Landstriche sowie auch Susiana sind beim

Regierungsantritte des Antiochos III demnach noch ganz in den

Handen der Seleukiden gewesen. Beide Bruder hassten den

Hermeias, welcher der eigentliche Leiter des jungen Konigs ge-

wesen zu sein scheint, und sie beschlossen sich in ihren Satra-

pien unabhangig zu machen , da sie die Gelegenheit fiir giinstig

hielten. In dem Kriegsrathe ,
welcher nach dem Eintreffen die-

ser schlimmen Nachricht unter dem Vorsitze des Antiochos ge-

halten wurde, drang einer der Grossen darauf , dass der Konig

unverweilt in eigener Person gegen die Aufriihrer ziehe und den

Aufstand uiiterdriicke ; aber Hermeias, welcher fiir den eigent-

lichen Leiter des jugendlichen Antiochos gait, wusste es durch-

zusetzen, dass sich der Konig statt gegen Osten nach Westen

wandte. Wahrend nun Antiochos III seine Zeit in Kolesyrien

mit erfolglosen Bestrebungen zubrachte, wurden Xenon und

Theodotos Hemiolios gegen den Molon entsandt. Mittlerweile

hatte sich Molon aufs Beste vorbereitet, seine Geschenke und die

Furcht, welche er durch falsche Nachrichten iiber angeblich ein-

gelaufene Briefe zu verbreiten gewusst hatte ^ batten ihm seine

Ilmgebung dienstbar gemacht, zugleich hatte er sich auch der

Freundschaft der umwohnenden kleinen Fiirsten versichert, end-

lich wusste er sich von seinem Bruder Alexander aufs Beste

unterstiitzt. Nach Beendigung after Vorbereitungen verliess

Molon Medien und begab sich in den Landstrich Apolloniatis in

1) Cf. zum Folgenden Polybius 5, 40 fig.
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der Nahe des Tigris, wahrend Xenon und Theodotos ihm im

ofFenen Felde nicht zu begegnen wagten, sondern sich in die

Stadte zuriickzogen. Melon drang nun bis an den Tigris vor und

beabsichtigte den Fluss zu iiberschreiten, aber Zeuxis , einer der

Feldheim des Antiochos, hatte sich aller zum Uebersetzen ge-

eigneteii Fahrzeuge bemachtigt; Molon begniigte sich also anstatt

Seleukia einzunehmen, am jenseitigen Ufer zu bleiben und in

Ktesiphon Winterquartiere zu beziehen. Von Neuem wollte

Antiochos den syrischen Feldzug aufgeben und nach Osten sich

wendeii
,
da augenscheinlich Xenon und Theodotos dem Molon

nicht gewachsen waren
;
zum zweiten Male aber wusste Hermeias

die Sache zu hintertreiben , behauptend
,

dass es die konigliche

Wiirde nicht erlaube, personlich gegen einen Rebellen zu zieheii,

er miisse es einem Feldheim iiberlassen, diesen zu schlagen. Da
sich aber doch nicht leugnen liess

,
dass Xenon und Theodotos

unfahig seien die Emporung zu unterdriicken, so m urde Xenoites

der Achaer mit einem Fleere als Oberfeldherr nach Seleukia ge-

sandt. Wahrend sich aber nun der Feldzug in Kolesyrien dahin

schleppte, ohne einen nennenswerthenErfolgzugewahreii, kamen

bald von Neuem schlimme Nachrichten aus dem Osten zu den

Ohren des Konigs. Xenoites hatte in allzugrosser Siegesgewiss-

heit sehr unvorsichtig gehandelt. Mit Diogenes
,
dem Hefehls-

haber in Susiana, und Pythiades
,
dem Befehlshaber der Land-

schaften am erythraischen Meere war er gerade auf den Tigris

losgegaiigen und hatte dem Molon gegeniiber seine Stellung ge-

nommen. Ueberlaufer hatten ihm versichert, dass ein grosser

Theil des feindlicheii Heeres von Molon abzufallen beabsichtige

und zu ihm iibergehen werde, sobald er iiber den Tigris setze.

Enter Zurlicklassung des Zeuxis und Pythiades zum Schutze

Seleukias setzte er in der Stille der Nacht mit seinen besten

Truppen iiber den Fluss und bezog in der Nahe der Feinde ein

Lager, ohne dass ihn Molon zu hindern vermochte. Dieser griff

nun zur Irist : durch einen verstellten Kiickmarsch nach Medien

unter Zurlicklassung seines Lagers tauschte er den Xenoites,

welcher den Feind geschlagen wahnte und nichts Eiligeres zu

thun hatte als sich der zuriickgelassenen Beute zu bemachtigen.

Es geschah nun was im Morgenlande so oft geschehen ist : das

lieer gab sich sorglos seiner Siegesfreude und alien Geniissen hin,

und als Molon in der Nacht mit seinem Heere einen Ueberfall

Spiegel, Eran. Altertliumskunde. III. 3
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machte , da war es ihm leicht , unter den Schlafenden und Be-*

rausclxten ein grosses Klutbad anzurichten , in welcbem Xencites

fiel und sein Heer theils gefangen tbeils getodtet wurde. Der

Schreekeii iiber dieses Ereigniss theilte sich auch dem benacli-

barteu Seleukia mit
, die dort zuriickgelassenen Befehlsliaber

flolien und Molon setzte sich obne Widerstand in Besitz dieser

Stadt und des gesanimten Landes. Dem Satrapen Diogenes war

es gelungen ,
nach seiner Satrapie Susiana zu entkommen

,
aber

er vermochte Susa nicht gegen Molon zu halten, nur in der Burg

konnte er sich behaupten. Molon herrschte nun gegen Westen

bis nach Europos am Euphrat und bis nach Dura in Mesopota-

mien. Im Osten waren Medien
,
Susiana und Persis fur Antio-

chos III verloren, so dass diesem von seinen Besitzungen auf dem
linken Ufer des Euphrat sehr wenig mehr librig blieb.

Angesichts solcher ^"erhaltnisse gelang es nun dem Hermeias

nicht mehr , den Antiochos von der personlichen Theilnahme an

einem Feldzuge gegen Molon zuriickzuhalten
; vielmehr brach

derselbe sofort auf und fiihrte seine Truppen nach mancheilei

Verlegenheiten in das mygdonische Antiochien
^
wo er Wyiter-

quartiere bezog, um von da, sobald es die Witterung ^riaubte,

seinen weiteren Feldzug zu beginnen. Er marschirte von dort

weiter nach Libba^), wo grosser Kriegsrath gehalten wurde.

Man wusste, dass sich Molon in Babylonien behnde, und es gait

nun den Weg zu bestimmen, auf dem man gegen ihn vorgehen

solle. Hermeias schlug vor, auf dem rechten Tigrisufer weiter zu

marschiren, man werde dann nicht bios den Tigris^ sondern auch

den Kapros und Lykos (grossen und kleinen Zab) als Schutz

gegen einen Angriff von der linken Seite haben. Obwol Hermeias

durch seinen Ungestiim sonst Alles in Furcht zu setzen ver-

stands so war doch dieses Mai sein Missgriff zu folgenschwer und
allzu offenbar, als dass die iibrigen Fiihrer batten schweigen

konnen. Zeuxis entwickelte auf das klarste, dass das Laud auf

der rechten Seite des Tigris uiibewohnt sei, dass man erst eine

1) Hier ist das mesopotamische Dura gemeint, welches 7 Meilen unter-

halb Kirkesium lag. Vgl. Polyb. 5, 48. Zosimus 3, 14. Ammianus Marc.

23, 5. 7 und Forbiger alte Geogr 2, (536,

2; D. i. Nisibis. Vgl. die Nachweise bei Droysen 1. c. 2, 70S.

3) Der Ort ist nur aus dieser Stelle (Polyb. 5, 51 j
bekannt, er muss auf

der Strasse von Nisibis nach Mosul gelegen haben.
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Wiiste von sechs Tageinarschen zu iiberwinden habe, dann aber

an den Kbnigskanal komme, welcher, wenn geniigend besetzt,

das Heer zur Umkehr zwingen werde
; eine Umkehr im Angesichte

des Feindes wiirde aber um so schwieriger sein, als es dann an
den notbigen Lebensmitteln gebrechen werde. Ueberschreite

man aber bei Zeiten den Tigris, so sei zu erwarten, dass die

Einwohner der Provinz Apolloniatis sich dem Konige zuwenden
wiirden, man werde in einem Lande marschiren, welches den
Soldaten den notbigen Unterbalt gewabren werde, endlich und
vor allem werde es vielleicbt moglich sein, dem Molon den Rliok-

zug nach Medien abzuscbneideii. Diese Griinde waren zu schla-

geiid um nicbt durcbzudringen : sofort wmrde das Ileer in drei

Theile getbeilt und liberschritt den Tigris an drei Orten und
marscbirte dann nach Siiden. Es gelang ihm die Stadt Dura^;

alsbald zu entsetzen
,
welche dem Antiochos treu geblieben war,

aber von den Anbaiigern Melons belagert wurde. Acbt Tage
spater zog Antiochos liber die Perge in Apolloniatis ein.

Nunmehr wurde aucb Molon von der Annaherung des An-
tiochos unterrichtet, und da er die Gefahr wohl einsah, welche

ihm drohte, wenn er von Medien abgeschnitteii werde, so fiihrte

er sein Heer sofort iiber den Tigris und suchte den Engpass zu

gewinnen, der nach Kerend fiihrt (lid. 1, 118), er vertraute auf

die kurdischen^j Schleuderer in seinem Heere. Allem Anschein

nach ist ihm dieser Plan nicht gelungen und er musste sich ent-

schliessen, den Durchgang zu erkampfen, Soviel wir aus dem
Berichte des Polybios, dem einzigen welcher uns erhalten ist,

abnehmen kbnnen, Avar es nicht das MissA^erhMtniss der beiden

Heere, welches den Molon angstlich machte, sondern die bedenk-

liche Neigung zum Abfalle, Avelche sich unter seinen Truppen

1) Natiiiiich ist chess nicht die friiher genannte Stadt Dura, sondern

eine andere, gleichnainige, die man im Imam Dur, drei Meilen sudostlich von

Tekrit, sucht; diess ist nicht iinmoglich, von da muss sich Antiochos III liher

die Hamrinhugel nach der Provinz Apolloniatis gewendet haben
,

die er wol

an ihrer aussersten ostlichen Granze bei Qizil Kobat erreichte . weil er dem

Molon den' Engpass verlegen wollte
,
durch den die grosse von Isidor von

Charax beschriebene Strasse von Seleukia nach Ekbatana fiihrt. Vgl. auch

Daniel 3, 1 . Ammian 25, (3. 9.

2; KopTiot nennt sie Polybius an unserer Stelle (5, 52;, vgl. Strabo XI,

p. 523; aus seinen Aeusseningen geht ziemlich unzweideiitig hervor, dass dar-

unter die Kurden zu verstehen sind

3 "



36 Fiinftes Buch: Geschichte. VII. Die Zeit der Fremdherrschaft.

zu zeigen begann. Sei es nun, dass sich Molon die Zufriedenheit

seines Heeres nicht za erwerben gewusst hatte, oder dass wirk-

lich seine Truppen Dedenken trugen sich gegen den Kbnig

selbst zu schlagen, kiirz
^
Melon durfte es nicht wagen den An-

tiochos am hellen Tage anzugreifen^ sondern bereitete eiuen

nachtlichen Ueberfall vor. Zu diesem war er bereits ausgeriickt,

als er bemerkte
,
dass sich 1 0 junge IVIanner heiralich davon ge-

schlichcn hatten und zu Antiochos iibergegangen waren. IJnter

diesen Umstanden war die Erfolglosigkeit des Ueberfalls im Vor-

aus gewiss, Molon kehrte am Morgen wieder in sein Lager zuriick

und verbreitete dort durch seine unvermuthete Ankunft grossen

Schrecken. Als nun Tags daiauf Antiochos selbst zum AngrifF

schritt, da ordnete der ganz muthlose Molon sein Heer nur ober-

hachlich, und bald geschah was er wahrscheinlich schon voraus-

gesehen hatte : nur der rechte Fliigel kampfte tapfer, der linke

ging zum Feinde iiber. Molon todtete sich selbst, Neolaos, einer

seiner Anhanger, floh nach der Persis, todtete dort Melons Frau

und Kinder, dann sich selbst und iiberredete den Alexander, ein

Gleiches zu thun (220 v. Chr.). So sah sich Antiochos von den

beiden gefahrlichen Gegnern befreit, welche ihm das ganze Reich

zu entreissen gedroht hatten. Melons Leichnam wiirde auf des

Antiochos Befehl ans Kreuz geschlagen, das Heer des Molon
wegen seiner Emporung hart gescholten

, dann aber wieder zu

Gnaden angenommen und nach Medien gesaiidt, um dort die

Kuhe wiederherzustellen, Diogenes, der sich wahrend der Un-
ruhen ausgezeichnet hatte

,
wurde zum Satrapen von Medien er-

nannt, seine friihere Satrapie Susiana erhielt Apollodor, die

Satrapie des ei-ythraischen Meeres ein gewisser Tychon^).

Es war ein ganz richtiger Gedanke des Antiochos, dass man
den Schrecken, welchen die Niederlage Melons und Alexanders

verbreitet hatte, benutzen rniisse zu einem Zuge nach Osten, um
die dstlichen Provinzen des Reiches wieder zum Gehorsain zu-

riickzufiihren. Als erstes und wichtigstes Object wurde die

Herrschaft des Artabazanes angesehen. Nach der Nachricht,

welche uns Polybios giebt^j, konnen wir kaum zweifeln, dass

hier das Reich von Atropatene gemeint sei . denn es heisst, es

1} Cf. Polyb. 5, 54.

2' Polyb. 5. 5.5. ‘A und Strabo XI, p. 52 "b
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habe sich aus der Perserzeit fortgepflanzt und sei zur Zeit Alexan-

ders iibeisehen worden. Damit ist wol die Herrschaft des Atro-

pates gemeint^ die, wie wir bereits gesagt haben, wahrscheinlich

eine priesterliche war, und dadurch erklart es sich auch, dass

Artabazanes ausser in seiner eigenen Herrschaft noch in den um-
liegenden Gegenden grossen Einfluss besass Es bedurfte in-

dessen dem Artabazanes gegeniiber keine besonderen Zwangs-

massregeln, denn sobald er sich liberzeugt hatte, dass Antiochos

wirklich gegen ihn zu ziehen gedenke , schloss er schon seines

hohen Alters wegen unter den von Antiochos vorgeschriebenen

Eedingungen den Frieden ab. Nunmehr batten die Konige von

Parthien und Baktrien an die Reihe komraen miissen und es war

w’ol auch die Absicht des Antiochos, gegen diese zu ziehen. Da
erbielt er schlimme Nachrichten aus Kleinasien : sein Statthalter

Achaus hatte sich emport und den Konigstitel angenommen.

Sofort Avurden alle Plane fiir den Osten vertagt und gegen den

ueuen Feind aufgebrochen.

Die Ereignisse im Westen des Reiches hielten den Antiochos

eine geraume Zeit davon ab
,
den Zug gegen Osten zu wieder-

holen. Mittlerweile hatte er wenigstens so viel erreicht, dass der

westliche Theil Erans seine Oberherrschaft wieder anerkannte

und Truppen zu seiner Yerfligung stellte
;
wir finden daher bei

seinen Kriegen gegen Ptolemaus in seinem Heere die Perser,

Meder, Kissier, Kadusier und Karamanier erwahnt (Polyb. 5, 79.

82 1 . Es wahrte bis zum Jabre 209 v. Chr., ehe Antiochos es

wagen konnte, den unterbrochenen Feldzug nach Osten wieder

aufzunehmen, und es gait nun , zunachst die Farther wieder zu

iinterwerfen 2) . In dem parthischen Reiche war mittlerweile der

erste und zweite xArsakes gestorben und Arsakes III oder Arta-

ban I sass aiif dem Throne. Dieser hoffte anfangs, es werde An-

tiochos nicht weiter als nach Ekbatana gelangen und den Zug

durch die wasserlose \Yuste ganz unterlassen. Oestlich von

Ekbatana beginnt namlich bald das an vielen Stellen wasserlose

Land, und selbst da wo das Wasser nicht ganzlich mangelt, tritt

1) Polyb. 5, 55 sagt : ih6%ei paputaTo; eivat vtal rpavcTivtoiTaxoc S’JvaoxcMV,

0£0Tc6^£W 0£ 'AoX X0)V XCtXo'JfXEVOJ'i* “AO-l X(T)V XO’JXOl? OU'^XSpfJLOVOUVTtOV

AVas unter dem Ausdrucke Satrapien zu verstehen sei, der 5,41 noch-

mals vorkommt, ist nicht ganz deutlich.

2) Cf. Polyb. 10, 30 €g.
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dasselbe wenigstens nicht often zu Tage, weil es (lurch unterirdi-

sche Kanale weiter geleitet vfivd und die Oefthungen der Erunnen

leicht zu iibersehen sind. Doch Autiochos konnte durch den

Zug Alexanders des Grossen wissen, dass der Weg nach dem
Osten einem Heere keine unuberwiiidlichen Sch^vierigkeiten

biete. Als nun Arsakes merkte, dass es wirklich Ernst werde

mit dem Zuge nach Parthien , da begann er die Erunnen am
Wege zu verschiitten, wurde aber von Autiochos durch rechtzeitig

entsandte Heerestheile bald an seinem Eeginnen gehindert und

musste nach Osten abziehen ohne seinen Zweck erreicht zu ha-

ben. Autiochos aber gelangte ungefahrdet — ohne Zweifel auf

dem gewohnlichen Wege — nach dei’ damaligen parthischen

Hauptstadt Hekatompylos ^Bd. 2, 536). Dort angekommen er-

fuhr er, dass Arsakes nach Hyrkanien entflohen sei, und beschloss

ihmdahin zu folgen, trotz der SchAvierigkeiten des Weges, welche

ihm die Eingebornen nicht verschw iegen hatten und die er grosser

fand als er erwartete. Wir kennen bereits die Wege zur Ge-
niige, welche von Hekatompylos nach Hyrkanien fiihren, und
wissen daher, wie richtig die Angaben des Polybios sind. Es

waren die Engpasse zu uberwindeii , welche oft nur wenige

Schritte breit sind und deren Thaisohle oft voUstandig von Ge-
birgsbachen ausgefiillt wird. Von den uberhangenden Bergen

waren Steine und Eaumstamme herabgestiirzt und henimten den

Durchgang; wo diess nicht der Fall war, da hatten die Eingebor-

nen kiinstliche Yerhaue hergestellt, welche beseitigt werden

mussten, auch hatten dieselben die geeignetsten Pliitze besetzt,

von deneii aus sie das vorbeiinarschirende syrische Heer belasti-

gen konnten. So hofFte man den eindringenden Feind zur Eiick-

kehr zu zwingen. Allein Autiochos iiberwand alle diese Schwie-

rigkeiten, er hatte seiii Heer getheilt und jeder Abtheilung leielite

Truppen beigegebeii, welche die Wege herstellen und im Noth-

falle die Hohen erklimmen konnten. Auf diese Weise wurden

die Eingebornen von den Hohen herabgetrieben und den Pionie-

ren die Moglichkeit gegeben die Wege wiederherzustellen, so dass

die schwerbewafFiieten Truppen sie passiren konnten. Gleich-

wol brauchte man acht voile Tage um an den Berg Labos zu

kommen, unter dem man wol einen der letzten Eergriicken

verstehen daif, welcher in die Ebenen Hyrkaniens liinabfiihrt.

Dort kam es noch zu einer heissen Schlacht, in welcher jedoch
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der Sieg auf der Seite des Autiochos blieb. Dieser zog nun nach

Tanabrax^), der damaligen Hauptstadt Hyrkaniens , einem Orte

ohne Maueni aber von ziemlicher Ausdehnung. Da aber die

meisten der aiis der Schlacbt gefloheueii Feinde sich in die nicht

weit entfernte Stadt Syrinx gefliiclitet batten ^ welche befestigt

war^ so eilte Autiochos bald dorthin. Das parthische Heer wehrte

sich tapfer hinter den Mauern, musste sich aber zuletzt ergeben.

lleber den weitereu Yerlauf dieses Feldzugs gegen die Farther

siud Avir leider nur sehr uuvoilkomnien unterrichtet. Wir erfah-

reii bios aus eiiier kurzen Notiz Justins (41^ class Arsakes mit

den 100000 Fussgangern und 20000 lieitern (eine gewiss iibertrie-

bene Zahl) des Autiochos tapfer gekampft habe und endlich zum
Bundesgenossen angenoniinen worden sei. Auf einen bedeuten-

den Sieg des j\ntiochos lasst dies nicht schliessen. Wahrschein-

lich musste sich Arsakes bequemeii;, den Autiochos als Oberherni

auzuerkennen^ ihm Tribut zu bezahlen und im Kriege Hiilfs-

truppen zu stellen, dafiir aber wird er auch in alien seinen War-
den und Besitzungen bestatigt worden sein.

Xach dem Friedensschlusse mit Arsakes brach Autiochos,

mit diesem vereinigt, nach Osten auf, um den gleichfalls abge-

fallenen Satrapen von Baktrien zum Gehorsam zuriickzufiihren.

Kbnig von Baktrien war damals Euthydemos, nicht mehr eiu

Nachkomme jenes Satiapeu, der zuerst von den Seleukiden ab-

gefalleii w'ar, vielmehr hatte sich derselbe nach Verdrangung der

Familie des ersteren auf den Thron gesetzt iPolyb. i I, 34 iuit.-.

Das baktrische Reich umfasste damals noch die Provinz Aria,

und an den TJfern des Flusses von Herat bei Tapuria erwartete

Euthydemos den heranriickenden Autiochos. um ihm den Ueber-

gang streitig zu machen. Autiochos dlirfte das Etrekthal eiitlang

iiber Kabucan und IMcshhed gegen Herat vorgeriickt sein und

1) Die Hauptstadt Tainbrax, die \vir nur Polyb. 10, 3] genannt linden,

diirfte keine andere sein als die fruher Bd, 1 , 00 genannte Konigstadt Tam-

mesha, die unweit Asterahad gelegen war, also in der Gegend, in welche An-

tiochos kommen musste. Syrinx wird gewohnlich flir Sari gehalten
,
die

Namensahnlichkeit ist nicht sehr gross , die Page wiirde sehr gut passen, da

Syrinx nicht weit von Tambrax entternt war,

2 Die altere Lesart ist Taguria, bei Tapuria darf man nicht an Taberi-

stan denken, sondern an Margiana, wo Ptolemaiis ,0, 10. 2. ein Volk TaTtoupot

erwahnt, vgl. auch Plin. H. N. 0, 10, Der Name Tapurer kehrt auch in Ar-

menien und Medien wieder. Vgl. Lassen ind. Alterthumsk. 2, 295.
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den Tejend in der Nabe des heutigen Ghurian erreicht haben

(vgl. Polyb. 10, 49). Der syriscbe Konig liess, nachdem er sicb

dem Flusse bis auf drei Tagmarsche genahert hatte, zwei Tage

nocb in gewobnter Weise marschiren, am dritten Tage aber liiess

er das Heer gleich am friihen Morgen aufbreclien
,

er selbst aber

mit den Reitem und Leichtbewaffneten marschirte die ganze

Nacht bindurch, um nocb vor Anbrucb des Tages an den Fluss

zu kommen, denn er batte erfabren, dass dieser zwar am Tage

bewacbt werde, nicbt aber in der Nacbt. Wirklicb gelang es

ibm nicbt bios obne Scbwierigkeit iiber den Fluss zu kommen,

sondern aucb seine Stellung gegen das nun berbeieilende baktri-

scbe Heer zu vertheidigen, bis seine eigene Armee anlangte,

worauf sicb Eutbydemos entmutbigt nacb Zariaspa (Bd, 2, 553)

zuriickzog. Von dort sandte er den Teleas an Antiocbos und

sucbte von ibm abnlicbe Bedingungen zu erbalten wie der par-

tbiscbe Konig (cf- Polyb. 11, 34), Er macbte aufmerksam auf

die Wicbtigkeit seiner Stellung als Vorbut gegen die Barbaren

des Nordens, welcbe stets einzubrechen sucbten und obne seinen

Widerstand bald das ganze Land liberscbwemmen wiirden. An-

tiocbos ,
der mit den Angelegenbeiten des Ostens gern sobald als

moglicb zu Ende kommen wollte, ging bereitwillig auf diese

Unterbandlungen ein, Nacbdem diese langere Zeit gefiibrt wor-

den waren, sandte Eutbydemos zuletzt seinen Sohn Demetrios

zu Antiocbos um den Frieden abzuscbliessen. Dieser erkannte

den Jiingling als der Herrscbaft wiirdig an und verspracb dem-

selben eine seiner Tocbter zur Frau zu geben. Antiocbos erbielt

reicblicbe Lebensmittel fiir sein Heer und alle Elepbanten, welcbe

Eutbydemos besass, dafiir wurde derselbe in alien seinen Be-

sitzungeu bestatigt. Der Zug ging nun weiter durcb den Hindu-

kuscb nacb Indien, wo das grosse Reicb Acokas bereits gefallen

war. Es scbeint jedocb dem Antiocbos nicbt um Eroberungen

zu tbun gewesen zu sein, er wollte nur das alte Verbaltniss wie-

der erneuern, wie es Seleukos Nikator zum Sandrokottos ber-

gestellt batte ;
er scbloss desbalb mit dem Konige Sopbagasenos

Freundscbaft und erbielt aucb von diesem Elepbanten, sodass

sicb nun die Zabl saramtlicber bei seinem Heere befindlicben

1) Wahrscheinlich hiess dieser Indier Subhagasena und war Konig von

Kaschmir, Vgl. Lassen ind. Alterthk. 2, 273.
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Elephanten auf 150 belief. Von Indien aus wandte er sich iiber

den Erymanthus (Hilmend) und Arachosien nach Karamanien,

wo er Winterquartiere bezog. Der Feldzug hatte von 209—205

V. Chr. gedauert.

Wie uns Polybios versichert^ hat sich Antiochos durch diesen

Feldzug bedeutenden Ruhm erworben^ und es ist gar nicht zii

leugnen, dass derselbe von bedeutender Energie zeugt. Aber der

Gewinn dieser Bemiihungen war bios ein scheinbarer. Antiochos

hatte sich genothigt gesehen, die parthischen und baktrischen

Emporer in ihren Besitzungen zu bestatigen, damit war entschie-

den, dass die Ergebnisse des Feldzugs nur voriibergehende seien.

Dass diese machtigeri Vasallen alsbald von Antiochos wieder ab-

fallen wiirden
,
wenii sie glaubten diess ungestraft thun zu kdn~

nen, Hess sich als gewiss voraussetzen. Wollte Antiochos sicher

gehen
, so musste er Arsakes und Euthydemos um jeden Preis

aus ihren bisherigen Besitzungen entfernen und durch andere

Satrapen ersetzen, deren Treue besser verbiirgt w^ar. Ein solches

Resultat, wie es Antiochos in Parthien und Baktrien erlangte, war

eigentlich der grossen Anstreiigungen nicht werth. Erfreulicher

mbgen die augenblicklichen Ergebnisse gewesen sein^ indem der

Schatz des Konigs gefiillt und das Heer mit einer erheblichen

Anzahl von Elephanten versehen wurde, und es ist moglich, dass

es dem Antiochos hauptsachlich liierum zu thun war. Schon am

Anfange des Zuges war Antiochos in Geldverlegenheit gewesen

und hatte sich genothigt gesehen, die goldenen und silbernen

Ziegel des Tempels der Anahita in Ekbatana in seinen Schatz

bringen zu lassen (Polyb. 10, 27). Der Schatz, den ihm Andro-

sthenes von Indien aus nachzufiihren hatte, mag wol diesemGeld-

bediirfnisse fiir einige Zeit abgeholfen haben.

Man kaim diesen Zug des Antiochos als den letzten kraft-

volleii Versuch ansehen, denOsten fiir die Seleukiden zu erhalten.

Die Ereignisse des Westens, nameiitlich die bedenklich anwach-

sende Macht der Rdmer, erlaubten dem Antiochos III nicht mehr

nochmals in die Angelegenheiten Erans einzugreifen. Da dieser

Fiirst gegen das Ende seiner Regierung gezwmngen wurde, seine

Besitzungen jenseits des Taurus an die Rdmer abzutreten, so

hatte man erwarten sollen, dass seine Nachlolger beleukos IV

(187— 76) und Antiochos lY (176—64) mit verdoppeltem Eifer

gesucht batten den Osten wdeder zu erw^erben, um sich fiir die
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Verluste im Westen zu entschadigen . Statt dessen scheint es,

dass sich Seleiikos IV uin den Osten gar nicht gekiimmert hat,

und auch Aiitiochos IV war wahreiid seiner Regiernng im Westen

beschaftigt wie seine Vorfahren , die Macht der Farther konnte

daher ungestort wachsen. Nur gegen das Ende seiner Regiernng

zeigte sich Antiochos IV in den dstlicheii Frovinzeii i), aber in

einer Weise, welche ihm die Herzen seiner dortigeu Unterthaneii

nicht gewinnen konnte. Aus Persepolis soil er dnrch eineu

Volksauflauf vertrieben Avorden sein, Avelcher dadurch entstand,

dass er den Tempel der Diana pliiiidevn avelite. Ein Tempel der

Diana zu Persepolis ist zwar einigermassen auffallend^ doch ist

auch ein ahiilicher Raub des Antiochos IV in dem Tempel der

Aphrodite (Anaitis) in Elymais beglaubigt (Appian, Syr. 66)

Ausserdem wird berichtet, dass Antiochos IV sich auch in Ekba-

tana aufgehalten habe und ziiletzt in Tabae an der Granze der

Persis gestorben sei. Aus diesea Nachrichten sieht man, dass

Antiochos I\" noch iiber die Persis
,
Elymais und Medien gebot.

Wahrend der Regiernng seines Sohnes Antiochos V Eupator

(164— 161) horen Avir nichts von den ostlichen Provinzen
, es

scheint, dass Avahrend dieser Zeit die Farther dort ihren Einfluss

geltend machten. Ueberhaupt schrumi)fte nun das Seleukideii-

reich immer mehr zusaminen, indem es im Westen von den Ro-
mern, im Osten von den Parthern bedrangt Avurde. Demetrios

Soter (161—157) konnte nicht mehr an die ostlichen Proviuzen

denken. er ist gcinz und gar im Westen beschaftigt, doch Averden

unter seiner Regierung noch die Provinzen Mesopotamien uiid

Babylonien als zum Seleukidenreiche gehorend erAvahnt (Joseph,

Antiq. 12, 10), Avie es scheint haben sie bald darauf die Farther

an sich gerissen , avozu unter der unruhigen Regierung des

Alexander Balas (157—145) Gelegenheit geAA^esen seiu diirfte.

Als nach seiner Beseitigung Demetrios Nikator auf den Thron
kam

,
glaubte derselbe zur AbAvendung des V()r\vurfs der Trag-

heit und zur Wiederherstellung des seleukidischen Ansehens-j

eineu Feldzug gegen die Farther unternehmen zu mlissen. Im
Jahre 12)0 v. Chr. setzte er sich in BeAvegung, baktrische, 2>^i'«i~

sche und elymaische Hiilfstruppen nahmen an dem Zuge Theil,

1; Cf. 2, Macc, 9. Joseph. Antiq. 12, 9. Hieron. in Dan. 2.

2j Cf. Justin 36, 1 . Appian Syr 67. l.Macc. 14, 1 fig. Otos. 5, 4.
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denn die Farther hatten sich (lurch ihr hochfahrendes Wesen sehr

verhasst gemacht. Es heisst nun, dass Demetrios die Farther in

vielen Schlachten besiegte, zuletzt aber gefangen in die Hande
der Farther fiel, entweder in einer Schlacht geschlagen oder noch
wahrscheinlicher diirch Ilinterlist, indem man v(n*gab iiber den

Frieden mit ihm unterhandeln zu \yollen. Er wurde nach Hyr-

kanien gebracht imd dort in ehrenvoller Gefangenschaft gehalten.

Im Seleukidenreiche selbst verursachte die Gefangtmnehmung
des Konigs natiirlich grosse Verwirrung und es dauerte einige

Jahre, bis Antiochos YII Sidetes im unbestrittenen Hesitze des

Reiches war. Erst im Jahre 129 v, Chr. unternahm er einen

neuen Feldziig gegen die Farther, iim die Eefreiiing seines Hiu-

ders zii erwirken. Dieser war mittlerweih' in Hyrkanien mit

Rhodogune, einer 8chwester des parthischcn Konigs verheinithet

worden , aiich hatte man versprochen , ihii wieder in sein Reic'h

einzusetzen
,

natiirlich als partliisclien \ asallen. Nachdem aber

der Fartherkonig gestorben rvar ohne sein Verspreoheii zu er-

fiillen, machte Demetrios zweimal Fluchtversuche, jcdoch ver-

geblich, er wiirde wieder eingeholt, aber man bestrafte ihn nicht

weiter, nur seine Haft wurde verscliiirft. Den Griind dieser

Milde hat schon Justin richtig geselien: man gedachte bei Ge-

legenheit den Demetrios als Handhabe zur Einmischung in die

syrischen Verhaltnisse zu benutzen, in ganz iihnlicher Weise wie

friiher die eranischeii Konige die gefangenen Koiiigsfamilien be-

niitzt hatten. Wirklich fand sich auch eine solche Gelegenheit,

als Antiochos A II sich zum Kriege gegen die Farther entschloss

cf. Justin 38, 10'
. Er brachte ein grosses Ileer zusammen: iiacli

Justin 80000 Mann mit 300000 Alanii Gefolge. wogegen Orosius

i 5, 10 300000 Alann als die Gesammtsumme der Armee angiebt

und zwei Diittel davon fiir die Jlegleiter abrechnet. Audi jetzt

waren die kleinern Konige derHaktrer, Ferser, Elymaer, auch

Charakener dem Unternehmen des Seleukiden giinstig, die

Schwelgerei aber, der sich Antiochos A ll und seine Regleitung

hingab, Avar vom Anfange an ein bedenkliches Zeicben. hi-

dessen blieb Antiochos doeli in mehreren Schlachten Sieger und

drang bis nach Rabylon vor
;

als nun aiif diese Erfolge bin die

kleineren Konige zu Antiochos abheleu, hug die Sadie an fiir die

Farther bedenklich zu Averden, und sie >ahen sich bald auf ihr

Heimat bland beschrankt. Um den Antiochos A 11 zura Riickzug
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zu zwingen , schickte der parthische Konig Phraates den Deme-
trios Nikator mit einer parthischen Heeresmacht nach Syrien.

Allein bald fanden sich. auch andere Wege, die noch besser zum
Ziele fiihrten. Antiochos hatte mit seinem Heere Winterquar-

tiere bezogen
, wo dasselbe diirch seinen Uebermutb und grosse

Anspriiche die Hewohner so qualte ^ dass diese sicb wieder mit

den Parthern aussohnten. Sie iiberfielen die zerstreuten Soldaten

des Antiochos nach gemeinsamer Verabredung gleichzeitig an

demselben Tage, so dass sie sich nicht gegenseitig Hiilfe leisten

konnten
;

in diesen Kampfen fand auch Antiochos VII tapfer

streitend seinen Tod. So berichten die meisten unserer Qiiellen ^

,

nur einige derselben (Appian Syr. 68^ Aelian 10, 34) geben an,

er habe sich selbst das Leben genommen. Demetrios Nikator

entkam bei dieser Gelegenheit den Parthern , aber nur um bald

darauf von seiner Gemahlin Kleopatra ermordet zu werden,

welche ihm wegen seiner Verbindung mit Rhodogune gram war.

Den Korper des Antiochos VII liess Phraates ehrenvoll behandein

(Justin 39, 1), aber das Heer des Antiochos wurde nach Parthien

gebracht, wo man es nach der Aussage Justins (42, 1) ziemlich

hart behandelte.

Der Feldzug des Antiochos VII ist der letzte Versuch der

Seleukiden, die verlorene Herrschaft des Ostens wieder zu ge-

winnen. Die letzten Herrscher dieses Geschlechtes sind uns

gleichgiiltig , denn sie haben nicht mehr den geringsten Einfluss

auf Eran, an welches ihr Reich gar nicht mehr granzte. Aus den

wenigen Nachrichten, die uns iiber die Herrschaft der Seleukiden

geblieben sind, sehen wir, dass sie ihren Einfluss auf das ost-

liche Eran schon sehr bald verloren, im westlichen ihn nur mit

Miihe aufrecht erhielten. Sie waren aber insofern eine Schutz-

wehr fiir dieses Land, als vor ihrer Beseitigung kein Eroberer

des Westens irgend welche Absichten auf den Osten hegen konnte.

Auf diese Weise batten die ehrgeizigen Plane ostlicher Eroberer

voile Gelegenheit, sich entwickeln zu konnen.

Ehe wir die Geschichte der Nachfolger Alexanders verlassen,

wollen wir noch einen Blick werfen auf die neuen Stadte,

welche sowol von Alexander als dessen Nachfolgern in Eran be-

1) Joseph. Ant. 13,8.4. Justin 38, 10. Oros. 5, 10. Jul. Obsequens cle

Prod. c. 87.
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griindet warden; denn es ist anzunehmen, dass in ihnen die

Griechen meistens wohnten and dass von ihnen mithin der Ein-

fiuss ausging, welchen dieselben auf Eran ausiibten. Wir werden

uns nun freilich einmal diese neu begriindeten Stadte in der be-

scbeidensten Form denken miissen, sie waren zunacbst nichts

als befestigte Lager ^ wie sie sicb in wenig Wochen hersteilen

liessen (cf. Bd. 2 , 548), dann scbeint es aber auch nicht, dass

diese Stadte immer ganz neue waren, sie diirften sicb ofters als

ein neuerer Theil an schoii bestebende Orte angeschlossen haben.

Die Griinde, welche zur Erbauung solcber Stadte veranlassten,

waren natiirlich sehr verscbieden
,
nicht wenige diirften militari-

schen Zwecken gedient haben, andere waren durch Handels-

iuteressen geboten ; von den letzteren durfte die eine oder die

andere langer bestanden haben, wenn sie einem wirklichen Be-

diirfnisse entsprach, wabrend die ersteren bei veranderten politi-

scben Verbaltnissen rascb in Yerfall geriethen. Ueber die von

Alexander and seinen Nachfolgern gegriindeten Stadte bat

Droysen 1) die nocb vorhandenen Nacbrichten gesammelt, wir

theilen davon mit, was sicb auf Eran beziebt,

Wenn mehrere der alten Scbriftsteller (Plin, G, 13. Tbeo-

pbanes 1, p. 410 ed. Bonn. Tbeopbylactus 5, 7) bebaupten , dass

Alexander eine Stadt Alexandrien auf dem Scblachtfelde von

Gaugamela gegriindet babe
,
so mag diess wabr seiii, sie ist aber

dann gewiss nichts anderes gewesen als eine Militarstation. Will

man die Stadt mit Arbela verbinden, so wird man wenigstens

zugeben miissen, dass sie nur an eine altere Stadt angefiigt war,

denn die Stadt Arbaira oder Arbira bnden wir scbon in den In-

schriften des ersten Darius und nocb weiter zuriick unter dem
Namen Arba-ilu in den assyriscb-babyloniscbenKeilinscbriften^)

.

Dass Alexander inMedien mehrere Stadte begriindet babe, diirfen

wir nicht bezweifeln, aber aucb sie werden Militargriindungen

gewesen sein. Nur eine einzige dieser medischen Griindungen

wird uns namhaft gemacht : die Stadt Heraklea, Avelcbe Antio-

cbos spater Acbais naniite (Plin. H. N. 6 , IG. Solin. c. 48.

Ammianus Marc. 23, 6. 39). Die iVngabeu, welche wir iiber sie

besitzen, sind nicht so ausfuhrlicb, dass wir ihre Lage bestimmen

1) Geschichte des Hellenismus 2, 587 flg.

2 Schrader, die assyrisch-babylonischen Keilinschriften p. 171. 172,



46 Funftes Buch : Geschichte. VII. Die Zeit der Fremdherrschaft.

konnten, nach Plinius und Solin miisseii wir sie diesseits der

kaspischen Pforten, wo nicht in der Nahe des kaspischen Meeres

suchen, nach den Gradbestimmungen des Ptolemaus lag sie je-

doch iiaher an Ekbatana als an den kaspischen Passen . — Eine

Alexanderstadt in Parthien haben wir schon friiher (Bd. 2, 631)

nach Plin. 6^ 29 kennen lernen, Droysen und Lassen wollen sie

mit Parthaunisa vereinigen und an die Granze Parthiens gegen

Norden setzen, wo noch jetzt eine Stadt Neca zu linden ist. Un-
wahrscheinlich ist diess nicht, aber bei den sparlichen Nachrich-

ten, die wir besitzeii, auch nicht zu erweisen. Ein weiteres

Alexandiien wird uns in Margiana genannt (Plin. 6, 16), dessen

Name spater von Antiochos I in Antiochia umgewandelt wurde.

Die Beschreibung , welche Plinius und Strabo (L. XI, 516) da-

von geben, passt vollkommen auf das untere Merv, welches

Alexander vonBaktra aus besucht haben wird (cf. Bd. 2, 555 not.)

.

Da indessen Margus d. i. Merv schon in den Inschriften des ersteu

Darius vorkommt, so wird Alexander die Stadt nicht neu erbaut,

sondern nur neu befestigt und erweitert haben.

Die meisten Griindungen Alexanders fallen iibrigens nach

Osteran
,
wo der grossere Widerstand der Bevolkerung strengere

militarische Massregeln nothig machte. Daher wird ein Alexan-

drien bei den Ariern ofter genannt (Plin. H. N. 6, 17. 23] und
aus diesen Stellen geht hervor, dass diese Stadt am Ariusflusse

lag und dass sie auch fiir den Handel von Wichtigkeit war, eine

Sache, die auch Strabo (L. XI, 516; XY, 723) und Ammian
(23, 6. 69) bestatigen. Die Stadt lag gewiss im Thale des Herat-

flusses, am liebsten wiirde man sie in Herat selbst suchen ; dann

muss aber wieder zugegeben werden , dass Alexander nicht der

Begriinder der ja langst bestehenden Stadt sei, sondern dieselbe

nur befestigt und erweitert habe. Ueber die Griindungen

Alexanders in den Provinzen siidlich von Herat sind die Angaben
etwas verwirrt. Stephanos von Byzanz nennt zwei Alexandiien

bei den Arachoten , nach Isidor ^) wiirde man deren sogar drei

1) Polyb. 10, 27 sagt von Medien ; zepioivtsitat oe TtoXeaiv %'Khq-nci 'jtaTd

Tip ucp'Tjy/jaiv TTp 'AXs^dvopou, cioXaTt'?]; ivezsv tojv '^ap^dpwv,

Tz\rp ’F/xpatavuiv.

2) Cf, Droysen 1. c. Die Stelle des Isidor fahrt fort , nachdem sie die

Hauptstadt der Saken in Sakastene erwahnt hat (Muller geogr. graec. min.

1, 254): Ttal TrXr^atov AXeJdvopsta tioXi^ (%o1 n'hrpLO'^ ’AXeS^'^^poTToXi; ttoXis) • xOipLai
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annehmen miissen, zwei in der Provinz Sakasteiie. Droysen
sucht das eine dieser Alexandrian in Qandahar, das zweite in der

Nahe des heiitigen Qelat-i-Ghilzai, die Stadt aber, welche
Alexandropolis genannt wird, bei dem heutigen Ghazna. Ueber
die Griindungen Alexanders im Lande der Paropanisaden konnen
wir uns kurz fassen. Die Lage von Alexandrian am Kaukasos
haben -vyir sclion friiher (Pd. 2, 543) besprochen, in der Nahe
jener Stadt miissen auch die iibrigen von Alexander gegriindeten

Stadte gelegen haben, denn Diodor berichtet , sie seien nicht

weiter als eine Tagreise von^Alexandrian entfernt gewesen. In

Sogdiana und Baktrien griindete Alexander nach Justin (12, 5)

nicht weniger als zwolf StMte, von welchen wir Alexandria eschata

wahrscheiniich als das heutige Khojend kennen gelernt haben

(Bd. 2, 548). Wenig sicher ist die Lage von Alexandria Oxiana,

die Droysen (1. c. p. 618) in der Nahe des heutigen Karslii sucht

und fur dieselbe Stadt halt, welche soust Nautaka genaiint wird

(Bd. 2, 544). Stephanos von Byzanz nennt auch ein AXs^avopsia

xata Baxtpa, es ist blosse Vermuthung, wenn man diese Stadt

bei Qarabolaq siidlich von Kunduz sucht und mit der Feste

Aornos^) fUr identisch halt. Auch in Karamanien nennt Plinius

(6, 23) ein Alexandria, es ist aber nichts als der Name iibrig ge-

blieben, die Lage lasst sich nicht mehr bestimmen.

Die Griindungen der Nachfolger Alexanders in Eran konnen

nicht so zahlreich sein. Von Stadten, die zu Eran in enger Be-

ziehung stehen, haben wir schon oben Seleukia genannt, als eine

Griindung des ersten Seleukos; wahrscheiniich muss auch das

gegeniiber liegende Ktesiphon auf die Griechen zuriickgefiihrt

werden, denn schon Polybios (5, 45) nennt die Stadt, Prokop (de

bell. Pers. 2, 28) sagt ausdriicklich, sie sei von den Makedoniern

0£ Dazu bemerkt Muller: Qime sequuntar iincis indusa e dittograpliia orta

esse atque recte ejecisse B. Fdbricium eenseo. Bei der gleich darauf folgenden

Besprechung von Arachosien sagt Isidor, nachdem er die Stadt Demetrias

erwahnthat: cixa ’AXelavoporoXuj [xifjTporoXt? ’Apa/ojoL?' eart oe'EXXiQvU, '/at

rapappet autYj'^ iroTapo; ’Apaycuxo;.

1) Diod. 17, 83: ’A)i;avopo; xai aXXa? roXeu fctcev, -fjijiepa; 6S6n aTis/o’jaa;

’AXeJavopeias.

2) Ich halte das er^nische Wort fur Aornos fiir dasselbe wie varena, was

wol so viel wie Einiriedigung
,
Schutzwehr bedeutet haben wird. Fur das

indische Aornos haben wir die v'enig verschiedene Sanskritform avarana an-

genommen 'Bd. 2, 565 .
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gegriindet, und Josephus (Antiq. 18, 9. 9) bezeichnet sie als eine

hellenistische Stadt. Es diirfte daher ein Irrthum sein, wenn
Amniiaii (23, 6.23) sie von Vardanes gegriindet werden lasst. In

der Persis und nicbt in Medien ist wol die Stadt Laodicea gele-

gen , von welcher Plinius spricht und sie einem Antiochos zu-

schreibt, welchem? lasst sich nicht ermitteln. Als eine persische

Stadt nennt Stephanos von Byzanz noch Stasis, sie lag auf einem

hohen Felsen und Antiochos I war in ihrem Besitze. In Medien

bestanden schon von Alexanders Zeiten her griechische Stadte,

Ekbatana nimmt indess Polybios sehr richtig aus ,
nicht so Pii-

nius2), der die Stadt dem Seleukos zuschreibt, und Stephanos

von Byzanz berichtet, dass Ekbatana auch Epiphaneia genannt

worden sei, Auch hier ist wol kaum an ein anderes Ekbatana

zu denken, der Name war kaum mehr als eine Schmeichelei, es

geniigte, wenn ein griechischer Konig nur an einer Stadt gebaut

hatte, er brauchte sie nicht ganz gegriindet zu haben. Von der

Stadt Achais in Parthien ist oben schon die Rede gewesen. Auch
Raga wird von Strabo als eine Griindung des Seleukos Nikator

genannt, aber wir wissen, dass Raga lange vor jener Zeit bestand.

Wenn Strabo ferner hinzufiigt
,
die Stadt sei von ihm Europos,

von den Parthern aber Arsacia genannt worden, so sprechen da-

gegen andere Stellen (Plin. H. N. 6, 25. Ptol. 6,2. Amm. Marc.

23, 6. 39), welche sie bestimmt unterscheiden
,
doch lasst sich

ihre Lage nicht genau bestimmen. Ein Laodicea in Medien kennt

Strabo (XI, 524), ebenso ein Apamea (L. XI, ib.), vielleicht das-

selbe , welches Isidor ostlich von den kaspischen Passen setzt.

Ebensowenig lasst sich die Lage der Stadt Charax ermitteln, die

nach Isidor westlich von den kaspischen Passen gelegen war,

wahreiid sie Ptolemaus siidostlich von ihnen zu setzen scheint.

Auch x^mmianus (23, 6. 43) kennt noch den Namen, der zu dem
neuern Khuar stimmen diirfte , diese Bezeichnung passt fur die

Gegend im Westen wie im Osten der genannten Passe. Weiter

ostlich finden wir Griindungen der Nachfolger Alexanders nur

sehr vereinzelt. Dass zur Zeit des grossen Antiochos Griechen

1) Plin. 6, 26 : in extremis Jinihus fgegen Karamanien; Laodiceam ah An-
tiocho conditam.

2) Plin. 6, 14 : ^chatana, caput Mediae, Seleucus rex condidit.

3) Strabo XI, 524 : to to5 Ntzatofio^ y,Ttajj.a, irslvo? [jlsv EupwroN divop-aie,

ridp^ot oe ’Apaaxtoiv.
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in der hyrkanischen Stadt Syrinx lebten^ geht aus Polybios

(lOy 31. 11) hervor. AYeiter nennt Stephanos eine parthische

Stadt Kalliope und sie war nach Appian (Syr. 57) von Seleukos

Nikator gestiftet, auch Plinius (H. N. 6, 15) erwahnt sie. Audi
Hekatompylos wird von Curtius (6, 6) als griechische Stadt ge-

nannt, und Appian (Syr. 57) schreibt sie dem Seleukos Nikator

zu; von einer ganz neuen Begriindung kann in diesem Falle

kaum die Rede sein. Eumeneia als hyrkanische Stadt wird nur

von Stephanos genannt
; dass in Aria eine Stadt Achaia bestand,

ergiebt sich aus den Worten Strabos i)
. Die zugleich genannte

Stadt Artakakna kennt auch Plinius ^) , sie kann desswegen nicht

als Fehler betrachtet werden, und ist nach letzterem Schriftsteller

wol von dem alteren Artakoana (cf. Bd. 2, 540) zu scheiden, die

unter der Form Apraxaoav auch bei Isidor vorkommt. Ein So-

teira in Aria kennen Ptolemaus (6^ 17) und Ammian (23, 6. 69),

iiber eine Stadt Charis und Soteira (Appian Syr. 57) fehlen uns

alle Anhaltspunkte.

4. Das griechisch-baktrische Kbnigreich. V/ir

wissen bereits, dass das ostliche Eran , von der Provinz Aria an-

gefangen, der Eroberung Alexanders des Grossen einen weit

heftigeren Widerstand entgegensetzte als die im Westen gelege-

nen Provinzen. Die Bew^altigung von Baktrien und Sogdiana

allein nahm die Thatigkeit Alexanders mehrereJahre inAnspruch,

und es ist nicht unwahrscheinlich , dass auch religiose Beweg-

griinde an der Hartnackigkeit der Sogdianer ihren Antheil hatten,

denn Spitamenes diirfte aus dem Hause Zarathustras gewesen

sein und geistliche Wiirdeii besessen haben. Es kann nicht auf-

fallen, dass diese Provinzen ,
Avelche sich am meisten gegen die

makedonische Herrschaft gestraubt batten , auch am ersten wie-

der abfielen, um so mehr, da sie von dem Mittelpunkte der spa-

teren Reiche am weitesteii ablageii und ihnen somit die Gelegen-

heit zum Aufstande giinstig war. Das erste Land, dessen Abfall

uns genannt wdrd, ist Baktrien, doch ging die Emporung zu-

nachst nicht von dem Volke selbst aus , sondern von dem zum

1) Strabo XI, 516- Apiaxax'^a zal xai A/aia iTicuvopioi Ttwv

XTtadvTwv.

2> Plin. H. N. 6, 23. oppidiim Ariacacna
,
Arius cmitiia

,
qui praefiuit

Alexuuch'lam ah AhxiUidro comUtamj patet oppiihim stad XXX, mtdtoque

pulchrius sicut ^irLteaht'jte ,
iterinn uh A)tti(n'ht) tnututinn siad. JL.

Spiegel, Eran Alteithnni'^kunjH III 4
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Schutze des Landes bestellten griecliischen Satrapen, welcher

sich unabhangig machte. Auch in den wecbselvollen Schick-

salen des baktriscben Reiches, das iiber ein Jahrliundert be-

stand, sind es stets Griechen und nicht Eranier, welche als

Behenscher des Landes auftreten. Ueber die Schicksale dieses

Reiches haben sich in abendlandischen Berichten nur wenige

Notizen erhalten ; wenn wir die Geschichte des baktrischen und

der an dasselbe sich anschliessenden Reiche wenigstens in TJm-

rissen geben konnen, so verdanken wir diess den Munzen ihrer

Konige, welche in Ostasien in grosser Anzahl gefunden wurden

nnd deren Ordnung und theihveise Entzifferung eine der schon-

sten Entdeckungen der orientalischen Philologie ist.

Diodotos ist der Name des Satrapen, der zuerst sich der

Herrschaft der Seleukiden entzog, und darura gilt er auch als

der erste Beherrscher des griechisch-baktrischen Koiiigreichs.

Nur eine einzige Miinze ist eihalten, welche seinen Namen tr^t.

In welchem Jahre seine Emporuiig stattfand, lasst sich nicht ge-

wiss ermitteln
; da es aber zieinlich sicher ist, dass der Aufstand

in Parthien im Jahre 248 v. Chr. stattfand (s. u.), so muss sich

Diodotos einige Jahre friiher aufgelehnt haben . Seiu Reich

war nicht unbedeutend , wenn es auch wol eine Uebertreibung

ist, dass ihm Justin (41, 4) tausend Stadte zuschreibt; seine Re-
gierung diirfte grossentheils ohne ernstliche Schwierigkeiten ver-

laufeii seiu, denn erst im Jahre 239 unternahm Seleukos Kallinikos

einen Zug nach Osten, aber nicht um Diodotos zu vertreiben —
mit diesem hatte Seleukos vielmehr ein Biindniss gegen die Far-

ther geschlossen — sondern um die Farther zu bekriegen
, er

muss also wol den Partherkdnig fiir den gefahrlichern Feind ge-

halten haben. Dass sich aber Diodotos vielleicht bequemen
musste, die OberheiTschaft des Seleukos anzuerkennen, ist daium
nicht ausgeschlossen. Wie dem auch sei, wir erfahren bei dieser

Gelegenheit , dass Diodotos starb , wahrend Seleukos im Osten
beschaftigt war, wir werden also sein Todesjahr zwischeii 239

—

237 V. Chr. ansetzen diirfen. Auf diesen ersten Diodotos folgt

sein Sohn Diodotos II. Diesen Fiirsten kennen wii* nur aus

1) Strabo XI, 515: bt too Ta’jpoo cid to "irpos

dXXi/jXoo; elvat too; ttj; Xjpw; too; syovTa; xat raora,

::pd>TOv {xsv rfjV Ba'ZTptarrjo aTCsaTiQCav ot TrSTtiateoptevoi, '/at t-^|V aoT”^; irdoao

01 Ttepi Eo^oot^ulov. "KuStTa ’Apad'/yj; etc.
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Justin, der ans zugleich auch belehrt, dass Diodotos II die poli-

tische Haltung seines aters nicht beibehielt, sondern dem Btind-

nisse mit den Seleukideii entsagte und im Vereine mit dem
Partherkonig den Seleukos schlug. Dieser Weg war fiir die

Sonderinteressen des Diodotos II gewiss der erspriessliche und
musste die Acktung vor demselben bei den umliegenden Volkem
erhdhen. Hiermit endigen aber unsere Nackrichten iiber Diodo-

tos II, der, wie wir gleicli sehen werden , nickt der letzte seiner

Dynastie ist. Auck sckeint Diodotos II nickt allein geherrsckt

zu kaben, denn aus numismatiscken Griinden miissen wir in die-

selbe Zeit die Miinzen eines Koiiigs Agathokles setzen, welche

Insckriften in grieckiscker und indiscker Sprache und Schrift

tragen. Agathokles ueniit sich bald Konig (paaiXsoc), bald auck

bios regierend
;
letzterer Ausdruck soil wol bezeicknen , dass er

nock eine fremde Oberherrschaft anerkennen musste. Ueber die-

sen Agathokles sind sekr versckiedene Ansickten aufgestellt

worden. Synkellos (1, 539 ed. Bonn.) nennt einen persiscken

Eparcken Agathokles ,
der von den Hegriindern des Farther-

reickes Arsakes und Tiridates ermordet wurde. Aber Arrian

(s. u.) nennt statt dieses Agathokles einen Pkerekles und macht

ikn nicht zum Eparcken der Persis , sondern zum Satrapen von

Parthien. Arrians Ansickt diirfte den Yorzug verdienen, und ick

stimnie deskalb Lassen bei
,
wenn er den Agathokles im keu-

tigen Hindukusck, im Gebiete der Kafirs regieren lasst. Darauf

deutet die indiscke Schrift seiner Miinzen, welche mit der Schrift

der Acokainsckriften identisck ist. Da auf den Miinzen des

Agathokles ein Panther neben einem Rebstocke abgebildet ist

und auch sonst Beziehungen auf den Dion} soscultus vorkommen,

so ist man genotkigt, sein Reich in einer Gegend zu suchen, in

welcher Wein gebaut wurde, und diess ist im Hindukusck der

Fall. Nock einen Nackfolger sckeint Agathokles gehabt zu ka-

Ij Lassen, Ind. Alterthumsk. 2, 291. Vgl. auch Wilson Ariana antiqua

p. 294 flg. Wilson giebt dem Agathokles ein ahnliches Reich wie Lassen,

mochte ihn aber zum Zeitgenossen des Heliokles machen. Die indische Schrift,

deren sich Agathokles bedient, war zu derselben Zeit im Gebrauche wie die

Schrift, deren sich die baktrischen Kbnige bedienen, Acoka hat seine In-

schriften in beiden Schriftarten anschreiben lassen. — Nach Lassens An-

nahme fallen iibrigens die Miinzen des Agathokles in die Jahre 250—240

V. Chr., also noch unter Diodotos I.

4 *
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ben, der Pantaleon hiess. Von ihm sind uns eiiiige wenige

Miinzen erhalten mit denselben griecbischen und altindischen

Aufschriften.

Ob Diodotos II der letzte Herrscher seines Geschlechtes war,

oder ob wir ihm noch einen Nachfolger geben ihiissen, wenn auch

mit kurzer Regierimg, kann nicht mehr ermittelt werden^). Es

ist oben bereits aus Strabo erwahnt worden , dass sich aucli ein

gewisser Euthydemos zu derselben Zeit wie Diodotos und Arsakes

emport babe , es wird uns aber nicht gesagt, in welcher Provinz

diess geschah. Wahrscheinlich indess war er Satrape von Sog-

diana
,
denn die meisten seiner Miinzen fanden sich in der Um-

gegend von Balkh, Bokhara und den umliegenden Landern^), er

diirfte also dort regiert haben. Dieser Euthydemos war aus

Magnesia gebiirtig^ und er beriihmte sich , dem Geschlechte des

Diodotos sein Land entrissen zu haben (Polyb, 11, Wanu
diess geschah, lasst sich mit Bestimmtheit nicht sagen, doch

muss es vor dem Beginne des Feldzuges durch Antiochos den

Grossen gewesen sein, beilaufig also 220 v. Chr. Was uns von

seiner Regierung weiter bekanntist, wurde oben (p. 39) bereits

erzahlt. Er versuchte dem Antiochos Widerstand zu leisten,

wurde aber geschlagen und musste sich zu Unterhandlungen be-

quemen, welche sein Sohn Demetrios zu einem gliicklichen Ende

brachte. Gegen Herausgabe seiner Elephanten wurde er in seinen

Besitzungen bestatigt, weil er nachwies, dass seine Stellung eine

sehr wichtige sei, da er bestandig die nordlichen Barbaren zu-

riickhalten iniisse, welche nach Eran einzufallen drohten. Diese

Angabe erwies sich nur allzu wahr. Die Besitzungen des Euthy-

demos diirften ausser Baktrien damals noch Margiana und Aria

umfasst haben. Die Anzahl der Miinzen, welche wir von Euthy-

demos besitzen, ist eine grosse
, und wir miissen ihm daher eine

lange Regierung zuschreiben. Man mag mit Lassen annehmen^

dass er sich etwa um 245 v. Chr. emporte und anfangs bios

1) Die Wahrscheinlichkeit, dass Diodotos II noch Nachfolger hatte, liegt,

wie schon ofter hemerkt worden ist, in dem Ausdrucke des Poiybios {11, 34. 1),

wo Euthydemos sich ruhmte, die der baktrischen Emporer vertrie-

ben zu haben.

2) Cf. Droysen, Geschichte des Hellenismus 2, 332. Lassen, Ind. Alter-

ihurnsk. 2, 2S4 not. Wilson, Ariana ant. p. 22 !. Auch in den Ruinen von

Begram Bd. 1, 11- warden solche Munzen gefunden.
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Sogdiana beherrschte , dass er aber nach dem Tode des zweiten

Diodotos Gelegenheit fand , sich niclit nur des baktrischen Rei-

ches zu bemachtigeii , sondern auch der Gebiete, welche Aga-

thokles und Pantaleon besessen batten. Hei dieser Hypothese

miissen wir annehmen, dass Euthydemos zur Zeit, als er mit

Antiocbos dera Grossen unterhandelte , bereits 69 Jahre alt war,

wahrend sein Sohn Demetrios ,
welcher die Uiiterhandlungen

fiihrte, ausdriicklich eiii Jiingling genannt wird ,
also nicht alter

wie etwa 19 Jahre sein konnte. Es liegt indess in dieser grossen

Altersverschiedenheit kein Grund, der uns notliigte^ die obeii

aufgestellte Hypothese fallen zu lassen. Eines nicht unwichtigcn

Umstandes miissen wir noch gedenken, der aus den Miinzeii her*-

vorgeht. Die wenigen Milnzen des Diodotos, Agathokles und

Pantaleon zeigen eineii rein griechischeii Typus
,
was nicht auf-

fallen kann
,

sie wurden eben durch griechische Kilnstier verfer-

tigt. Auf den Miinzen des Euthydemos ist jedoch ein Unterschied

bemerkbar. Wahrend ein Theil derseiben sich vollkommen an

die der griechischen Vorganger anschliesst, siud andere Miinzen

weniger sorgfaltig ausgefiihrt, mit unleserlichen Legenden in

einer Schrift, welche wahrscheiiilich keine eigenthiimliche, soii-

dern eine schlechte Nachahmung der griechischen ist. Man muss

also annehmen, dass Euthydemos iieben griechischen Munz-

schneideru auch einheimische verwandte, und darin erblicken

wir die ersten Spuren, dass das baktrische Konigreich, nach sei-

ner x\blbsung von dem westlichen griechischen Konigreiche ,
in

ein orientalisches iibergeht.

Dem Euthydemos folgte sein Sohn Demetrios in der Regie-

rung. Ihn hatte Antiochos der Grosse bei den Unterhand-

lungen sehr lieb gewonnen ,
welche derselbe im Interesse seines

Vaters fuhrte, und er hatte versprochen, dem Jiinglinge eine sei-

ner Tbchter zur Frau zu geben. Ob dieses Vorhaben ausgefiihrt

wurde, wissen wir nicht, sicher scheint zu sein, das Demetrios

wirklich ein bedeutender jVIanii war und das Vertrauen verdiente,

Avelches Antiochos in ihn setzte. Wir besitzen iiber ihn nur eine

kurze Notiz Strabos *), Avelche uns zeigt, dass zur Zeit des Deme-

1) Strabo XI, 516: ToaouTO'v oe tsy’jsav oi aroGrfj^avTE^ E'/.Xt^vs; a’jxyjV

ifj'^ speTfjV TTj; ytupac ,
wars Bavctptavfj; eTrrxpaTOJ'^ , y.'yi xo)'^ Ivowv, w;

tpTjOiv ’ATToXXoompo; 6 ’ AptaiJUTT^No;, v.al rXeiw 7.aT£3TpE6aNTo, f] AXs^av^jpo?,

‘/.at jUaXiata Mevavopo; ’ ,1. litaxiv, 7:po» &uj, xal (xeypi
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trios wichtige Veranderungen im griechisch-baktrisclien Reiche

vorgingen^ die uns abex aucb dutch ihre iibergrosse Kiirze zwingt,

die naheren Umstande dieser Vertodemngen durch unsere Ver-

muthungen zu erganzen. Ich glaube indessen, dass es Lassen

ziemlich gelungen ist, uns den wahren Sachverhalt zu erschliessen.

Eines steht nach Strabos Angaben fest : Demetrios machte sowol

Eroberungen in Ariana als in Indien. Diese indischen Erobe-

rungen werden mit denen eines anderen Kdnigs Menander so

zusammengezogen j
dass man nicht sieht, welche Eroberungen

dem Demetrios und welche dem Menander zuzuschreiben sind;

doch werden wir nach dem Wortlaute annehmen miissen, dass

Demetrios Pattalene am untern Indus besesseii habe, und weiiii

wir die geographischen Verhaltnisse des Landes bedeiiken, so ist

klar, dass eine solche Eroberung von Baktra aus nicht moghch

wat; wenn nicht Demetrios schon vorher Eroberungen im Lande

der Paropanisaden und in Arachosien gemacht hatte ; die letztere

Provinz musste er wenigstens bis Qandahar besitzen. Einmal im

Besitze von Ghazna und Qandahar^ verfiigte er iiber alle die

Passe^ deren er bedurftC; um in der kiirzesten Zeit an den Indus

zu gelangen und dort sein Ansehen aufrecht zu erhalten. In der

That finden wir bei Isidor von Charax i) eine Stadt in Arachosien

Demetrias genannt, sie diirfte von unserem Demetrios erbaut sein

;

dieser wird iiberhaupt kaum in Baktra gewohnt , sondein seine

Residenz mehr in den Mittelpunkt seiner Besitzungen verlegt

haben. Zuviel ware es indessen behauptet^ wenn man daraus

folgern wollte, er habe Baktrien ganz aufgegeben; dass dieses

nicht der Fall war, lasst sich daraus schliessen, dass ein grosser

Theil der von ihm erhaltenen Miinzen gerade in jener Provinz

gefunden wurde. Ueberhaupt scheint das baktrische Reich unter

Demetrios auf dem Gipfel seiner Macht gestanden zu haben
, es

entsprach etwa dem Siidreiche, von welchem das Epos als dem

Besitzthume des Rustem erzahlt
,
uder dem neueren Reiche der

ToO ’Lafxoi) (1. ’Imfxavoy) TTpof^XOc za fiev ydp auTOC, za ok 6 EO&uo-/^^-

fjLOU Tou B'x-ATpiojv pactXIm;;, ou [Ji-omov 0£ ttjv riaTTaXTfjvTjV y,cxT£(3yov, dXXd 7.71

zf^i^ a)-.).*/]!; TTotpaXiGn; .... oXo'J oi ixsivo;, Tfj? ’Api^vf^;

Trpooyr^pLa eLoti XTjV BaxtpiavTjV. Kat ot] ^r^pcov xal $puvo)V sleteivav

dpytjv.

]) Isidor Char, bei C Muller, Geographi graec. min. 1, 254.
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Afghanen. Deraetrios hatte Aria und Baktrien von seinetn Vater
geerbt^ dazu hatte er noch die Paiopanisaden

, Arachiosien und
Stiicke des Indusgebietes gefiigt^ vielleicht auch Gedrosien und
selbst Kaskmir; wie Lassen annimint. Ob Demetrios auch an
den Nebenfliissen des Indus geherrscht habe

,
muss zweifelhaft

bleiben^ denn die Behauptung^ dass er die Stadt Euthydemia bei

Sagala erbaut und nach seinem Vater beuannt habe
,
muss uner-

wiesen bleiben. Ueber die Zeit der Regierung unseres Demetrios

schwanken die Ansichten, Wilson und Raoul-Rochette setzen

seinen Tod um 190 v. Chr. an, Grotefend um 180, I/assen giebt

ihm die Jahre von 205— 181. Sicherheit wird liber dieseii Puukt
wol nie zu erreichen sein.

Wiederum ist es nur eine kurze Notiz, die uns dieses IMal

Justin^) aufbe^vahrt hat, welche uns liber die letzten Lebens-

schicksale des Demetrios und den Namen und die Regierung

seines Nachfolgers aufklart. Aus ihr sehen wir, dass das Gllick,

welches den Demetrios im Anfange seiner Laufbahn beglinstigt

hatte, ihm nicht bis zu seinem Ende getreu geblieben ist, Aufs

Neue sehen wir
,
wie bewegt jene Zeit gewesen ist, wie wenig

der Einzelne seiner Herrschaft froh wurde, wie es die Griechen

selbst unmdglich machten, dass eine griechische Dynastie in

jenen Landern Wurzeln fasste. Lassen hat wieder Recht, wenn

er auf die Erwahnung des Mithridates in dem Berichte Justins

kein weiteres Gewicht legt, es ist nur das entgegengesetzte

Schicksal der beiden aueinander granzeuden Reiche Parthien und

Baktrien . welches den Geschichtschreiber veranlasst, hier den

Mithridates zu erwahnen, nicht aber die Gleichzeitigkeit dieses

1) Justin 41, 6 . Eodem ferine tempore^ sicuti in Parihis Mithridates, ita

in Bactris Eucratkles
,
magni uterque viri, regna ineunt, Sed Partkorum

fortuna felicior ad summum hoc duce imperii fastigium perduxit. Bactriani

itiitem per varia hella Jactati, non regniun tantum, verum etiam libertaiem ami-

serunt: siquidem Sogdianoram et Arachotorum ei Drangianorum, Indorumque

hellis fatigati
,
ad postremum ah inralidiorihus Partkis

,
celut exsangues,

oppressi sunt. Malta famen Eucratides hella magna virtute gessit: quihus

attritus
,
quuni obsidionem Eemetrii regis Indorum pateretur

,
cum trecentis

militihiis sexaginta millia hostium assiduis eruptiomhus ricit. Quinto itaque

mense Uberatus, Indium in potestatem redegit. Unde qitum se reciperet, aJilio,

quern sociurn regnifeceraf, in itinere interjicitur
,
qui non dissimulaio parri'-

cidio, velut hostem, non patrem interfecisset, et per sanguinem ejus cwrum egit

ei coypns abjici insepuJtum jussit.
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Fiirsten mit Eukratides. Andererseits aber geht aus dieser

theilung hervor, dass Dernetrios und Eukratides gleichzeitig wa-

ren und dass sie Krieg mit einander fuhrten ; dabei wird Demetrios

als Konig der Inder genannt. Da bleibt uns denn, mit Hinblick

auf die p. 53 angefiihrte Stelle des Strabo keine Wahl: wir miis-

senannehmenj es habe Eukratides den Demetrios aus seinen

baktrischen Besitzungen verdrangt und desseu Reich auf Indien

beschrankt. Als eine Bestatigung dieser Ansicht kann man es

betrachten, wenn Strabo (XI, 516) eine von Eukratides gebaute

Stadt Eukratidia kennt, welche als eine baktrische Stadt noch

dem Ptolemaus (6, 11. 8] wohl bekannt ist. Als nun aber Eukra-

tides in einem glucklichen Kriege dem Demetrios auch noch die

indische Herrschaft entrissen hatte, indera er ihn zwang, die

Belagerung einer kleinen Stadt aufzuheben , in welcher er von

ihm mit 300 Mann vier Monate laug eingeschlossen worden war,

wahrend Demetrios selbst iiber 60000 Mann verfiigte— da wurde

Eukratides der Friichte seines Sieges beraubt, well er durch sei-

nen eigenen Sohn urns Leben gebracht wurde. Ueher die indi-

schen Besitzungen des Eukratides hat uns Strabo (XV, 686) eine

kurze Notiz hiuterlassen, welche zeigt, dass sie bis zum Hydaspes

und Hyphasis reichten , sie sollen 1000 Stadte umfasst habeii.

Eine ahnliche kurze Notiz Strabos iXI, 515) zeigt iibrigens, dass

Eukratides ,
wahrend er im Sliden Land gewann

, im Norden

einen Theil seiner Besitzungen an die Farther verloren habeii

muss.

Die Miinzen des Eukratides sind in mehr als einer Hinsicht

interessant. Die Miinzen der friihern baktrischen Konige be-

zeichnen diese einfach als Konige, Eukratides dagegen niramt

die Wiirde eines Grosskonigs (BAZIAEQ^ MELAAOT) in An-

spruch. Auf einer der Miinzen soil ZQTHP02 statt MEEAAOT
stehen, doch bedarf diess noch sehr der Bestatigung. Die zweite

Eigenthiimlichkeit ist, dass die Miinzen des Eukratides anfangen,

auf der einen Seite einheimische Schrift zu tragen, wahrend auf

der anderen die griechische Legende noch heibehalten wird, frei-

lich in einem verwahrlosten Zustaiide. Nicht alle Miinzen des

Eukratides haben indessen diese Eigenthiimlichkeit, sondern nur

die viereckigen Kupfermiinzen dieses Konigs, wahrend die Silber-

miinzen und selbst die runden Kupfermiinzen ausschliesslich

griechische Schrift tragen. Daraus hat man mit Recht ge-
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schlosseni;, dass der erhdhte Titel des Eukratides von erhohter

Macht zeuge^ die einheiniische Schrift aber voii der Erwerbung
eines bedeutenden Gebiets je^iseits des Elindukush abhaiige. Es
ist namlich eine indische »Sprache, nicht eine eraniscbe , die wir
aiif diesen Miinzen angewendet finden, luid aiieh die Schrift,

welche man iiicht glucklich die ariaiiische genannt hat, ist jeii-

seits des obcn genaniiteu Gebirges im Gebrauche gewesoii. Zii

den iiidischeii Gebieteu diirfeii M ir aber in jeiier Zeit fast ganz

Afghanistan und einen grossen Theil von Eelucistan rechnen.

Mit Eukratides schliessen die ohnehin sparlichen Nachrich-

ten der Alten iiber die griechisch-baktrischen Konige
;
m as M’ir

noch weiter iiber diese wissen, ist lediglich den Miinzen entnoin-

men. Zwar erziihlt iins Justin, dass der Seleukide Demetrios in

seinem Kriege gegen die Earther aucli von den Ikktrern iinter-

stiitzt Murde cf. obcn p. 12 ,
aber ei nennt uns keine Namen.

IMiinzen siiul nun allerdings noch von einigen baktrisehcn Kdni-

gen vorlianden, die Anordnung derselben kann aber nur aus

nuniismatischen Griinden geschehen und muss darum vielfach

conjectural bleiben. Man setzt den Tod des Eukratides gewohn-
lich in das Jahr 100 v. ( Jir. gieiclizeitig mit ihin muss irgondwo

auch Antimachos regiert haben, denu seine Miinzen sind dem
Antiochos Epiphanes nachgebildet

,
der von 176— 161 regierte.

Man nimmt an *^), es babe sich Anthnaclios etn a um 170, wahrend

der Kiimpfe des Demetrios und Eukratides, in v^ogdiana unab-

hangig gemacht. Seine Miinzen zeigen einen Neptun und eine

Victoria, damit diirfte auf einen Seesieg hingedeutet verden, tleu

x\ntimachos uiiter diesen 1 m^tanden nur auf dem kas])ischen

Meere errungeii haben kdnnte \V ilsoii ^ will den ATitimachos

nordlich von der Berginsel der Hazaras, an der Strasse nach

Balkb. setzen. Der Hanptgrund flir die Bestiminung des Reiches

des Anthnaclios im Norden ist der I mstand, dass seine Miinzen

hauptsachlich im Norden gefunden worden siiub Icb kann diesen

Grund nicht fiir ausreieliend baltcn. Es ist nicht abzusehen,

warum Antimachos fiir seine Miinzen indische Legenden gen ahlt

1) Wilson, Ar. ant. p. 207.

2} Lassen, Ind. Alterthumsk. 2, DurBtginn seiner Kegitrung um
181 ist ziemlich gewisjs

3) Lassen 1. c p. OoO.

4, Wilson 1. c. 273. 74.
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haben sollte, wenn er in Sogdiana oder westwarts von Balkh re-

gierte. Wir kennen ja die damaligen politiscben Verhaltnisse

nur sehr wenig , und es lasst sich nicht in Abrede stellen ,
dass

Antimachos auch irgendwo in der Nahe des Indus regiert haben

konne., Dort wlirde sich auch ein Seesieg am ehesten denken

lassen.

Friiher nahm man an, gestutzt auf die oben initgetheilte

Stelle des Justinus, es habe der Sohn und Morder des Eukratides

gleichfalls dieseii Namen gefuhrt^ und sei daher als Eukratides II

unter die grieehisch - baktrischen Konige aufzunehmen. Die

Worte Justins berechtigeii uns aber durchaus nicht zu dieser An-
nahme, und es ist jetzt durcli die Miinzen erw iesen, dass Ilelio-

kles der Sohn des Eukratides war. Auf einer IMiinze hudet man
ihn namlich mit seiner Gemahlin Laodike abgebildet, ohne Dia-

dem und ohne Konigstitel, wahrend auf der anderu Seite Eukra-

tides mit dem Diadem luid dem KduigstitLd gefuudeu wird, Sie

wird den Heliokies als Tliionfolger darstellen
;

dieser scheint

iibiigens seinen ermordeten Vater nicht lange hberlebt zu haben,

da nicht viele Miinzen von ihm gefunden werden, er regierte

etwa von 160— 150 v. Chr, Als gleichzeitig mit ihm setzt Lassen

(etwa um 160) den Philoxenos nach Sogdiana und den Lysias

nach Drangiana. Wir besitzen von diesen beidon Fiirsten bios

Miinzen, aber keine weiteren Angaben; nur etAva der Stil der

Miinzen kann uns zum Anhaltspunkte dienen, die Regierungszeit

wie auch das Land, in Avelchem sie regierten, bleiben etwas pro-

blematisch. Als Nachfoiger des Lysias in demselben Reiche wird

Antialkides arigenommen . Ich gestehe ,
dass ich alle diese

Herrscher lieber nach Kabulistan und Belucistan oder in die

Nahe des Indus setzen mochte, als in so rein eranische Lande wie

Sogdiana und Drangiana, wegen der indischen Inschriften, welche

ihre Miinzen tragen. Der Grund
,
dass diese Miinzen haufig in

den genannten Landschaften gefunden worden, scheint mir nicht

hinlanglich beweisend zu sein ,
der Handel und die Reisen bud-

dhistischer Pilgrime erklaren das Vorkommen derselbeii auch

ausserhalb ihres Heimathlandes.

Der letzte Konig in dieser nur in Miinzen nachweisbaren

Reihe ist Archebios
,
der nach Lassen elAva um 140 v. Chr. zur

1) Cf. Wilson 1. c. p. 276,
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Regiemng gekommen sein muss, Man hat angeiiommen
, dass

dem baktrischen Konigreiche diirch den Partherkonig Mithridates

eiii Ende gemacht wurde^ und stiitzt sicli dafiir auf die Angaben

Justins 2) . Ich gestehe, dass ich diese nicht beweisend finde, es

scbeiiit mir nicht nothig anziuiehmen, dass iNIithiidates den letz-

ten Konig der Eaktrer vertrieben babe. Moglich ist diess ja^ aber

etwas Gewisses lasst sich dariiber nicht sagen^ es kann aiich seiii,

dass die baktiischen Kdnige zn dieser und auch schon in friiheren

Zeiten den weit machtigeren Parthern tributpflichtig waren.

Dagegen spricht nicht, dass im Jalire 139, bci dem Zuge des

Demetrios Nikator die Baktrer diesem Kdnige Hiilfe leisteten.

Gerade die Unzufriedenheit init der ])arthischen Herrschaft mag
sie zu der Empdrung veranlasst haben. Ich kann also keinen

Grund linden, die Angabe Strabos zii bezweifeln , dass die Sky-

then es waren, welche dem griechisch-baktrischen Ueiclie ein

Elide ma cl 1ten.

Das sind die griecliischen Kdnige, denen man einc Herr-

schaft liber Baktrien zuschreibcn darf. Etwas Janger aIs in

Baktrien erhielt sich die griechische Herrschaft im Gebiete des

Kabulstromes, wo sie erst urn S5 v. Chr. zu Ende ging '^
. Wir

kdnnen auf dieses Reich hier nicht iveiter eingeheii , denn es be-

riihrt weiter keine eranischen Verbal tnisse
,

die Kabullander

waren zu jener Zeit und lange nachher rein indisch. Dafiir aber

diirfte es passend sein , hier in einem kurzeii Riickblicke die He-

deutung fe&tzustelleii, welche das griechisch-baktrische Konig-

reich fiir die \ erhaltiiisse Erans haben konnte. Wir crinnern

nun an uusere friiheren Bemerkungen, dass der Osten Erans, so

lange wir die Geschichte ziiriickverfolgen kdnnen, eine gewissc

Selbstandigkeit besessen hat, Diess deutct schon die Heldensagc

an, welche dort den Sitz der Reichspehlevane sucht, spater unter

den Achameniden scheint das Geschleclit der Euergeten eine

1) Lassen 1. c. 2, 317.

2> Justin '41, sagt
,
nachdem er von der Ermordung des Eukratides

gesprochen hat: JDum haec ttpud Bactros (jerntduv
^

interim inter ^ledos ei

Parthos helbtyn oritur. Quum varius utriusque popuH casu^ fuisset ,
adpostre-

mum victoria penes Parthos fait. Er erwahnt dann ncch andere Thaten des

Mithridates, bei welchen aber der Baktrer nicht weiter gedacht wird, und

schliesst mit der Angabe, dass er die Hcii^chaft der Paither vom Kaukasos

bis zum Euphrat ausdehnte

3; Lassen 1. c, 2, 337.
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solche Maeht wirklich besessen zu haben ,;cf. Bd. 2^ 541 \ Ver-

gleichen wir nun die I^andstriche, welche nach dem Ronigsbuche
unter der Herrschaft des Reichspeblevanen standen (cf. Bd. 1, 557),

so finden wir, dass dirsclben ihren Sitz in Zabul, d. i. der Um-
gegend des heutigen Ghazna batten, dass ausser Segestan zu

ihreu Besitzungen noch Qandabar, Kabul, Kashmir und Indien

gerechnet werden
; dagegen gehort Baktrien zu den Besitzungen

des Grosskonigs selbst. Vergleichen wir nun hiermit den Besitz-

stand der griechisch-baktrischen Konige zur Zeit ihrer Bliite, so

finden wir, dass ihr Gebiet die Lander der Reichspehlevane

umfasste und dazu noch Baktrien und auch Sogdiana gefiigt wer-

den muss. Die geographischen Verhaltnisse jener Lander zeigen

iinsmm, dass ein solches Konigreich, wenn auf sich selbst ge-

stellt, iinmoglich Bestand haben konnte, die Stadt Baktra selbst

war zum Mittelpunkte eines solchen Reiches wenig geeignet;

sie wiire immerhin ein wichtiger Stiitzpuiikt gewesen, wenn es

sich darum handcite, nordwarts iiber den Oxiis und Yaxartes vor-

zudringen; abgr die politischen Vorgaiige machten zu jener Zeit

die nordlichen Lander sehr wenig geeignet zu Eroberungen, und

die griechisch-baktrischen Konige mussten zufrieden sein, wenn
sie sich nach dieser Seite hin nur vertheidigen konnten, dies

bew^eisen die oben mitgetheilten Aeusserungen des Konigs Euthy-

demos gegen Antiochos den Grossen, Auch gegen Westen hin

hatte man von Baktra aus leicht erobernd vordringen konnen,

aber auch nach dieser Seite hinderte das eben aufbiiihende Reich

der Farther allc Fortschritte. Es blieben demnach nur der Osten

und Siiden fur die Vergrosserung des Reiches iibrig, und hier

zeigte sich der L-ebelstaiid, dass die Provinz Baktrien sammt dem

daran grauzenden Badakhshan durch den Paropanisos und den

iiidischen Kaukasos von den iibrigen Theilen des Reiches abge-

schieden war. Demnach konnte Baktra nicht die richtige ITaupt-

stadt fiir das Reich sein, Ghazna oder selbst Qandahar waren

dazu weit besser gewesen. Wir wissen nicht, wie sich die grie-

chisch-baktrischen Konige diesen Schwierigkeiten gegeniiber

verhalten haben, da aber die bedeutenderen unter ihnen Erobe-

rungen in Indien machten , so miissen sie einen grossen Theil

ihres Lebens ausserhalb Baktriens zugebracht haben; dadurch

war sowol der baktrischen Bevolkerung als auch den im Norden

zuriickgebliebenen Statthaltem giinstige Gelegenheit zur Empo-
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rung geboten. Ein offenbares Kennzeichen von dem Ueberwiegen

des indischen Elementes im griechisch-baktrischen Reiche sind

die indischen Legenden auf ihren Miinzen. Man hat ihre Sprache

und Schrift sehr wenig passend die arianische genannt und da-

durch die Ansicht befordert, als handle es sich um eraiiische Zu-

stande
,

es ist aber sehr wenig wahrscheinlich^ dass sich indische

Sprache und Schrift iiber den Paropanisus verbreitet hatte, Wir

finden die sogenannte arianische Schrift nur noch in der Inschrift

von Kapurdigiri, unweit Peshaver^ gebraucht^ also in eincm un-

bestritten indischen Lande. Fiir dieselben Gegendeii waren ur-

spriiiiglich auch die Miinzen mit den sogenannten arianischeii

Legenden bestimmt, von da haben sie natiirlich genug ihren Weg
auch nach Baktrien gefunden.

Hieraus erhellt^, dass die Bedeutung des griechisch-baktri-

schen Reiches fiir eranische Zustande keine sehr grosse sein

konnte ;
die politische Thatigkeit seiner Konige Avar gaiiz gegen

Osten und Siiden gerichtet. In cultnrhistorischer Beziehung kanii

die Einwdrkung auch nicht viel grosser geAvesen sein als in poli-

tischer. Es ist nachgewieseii ^
dass die Griechen in jenen ost-

lichen Landern meist in Stadten Avohnten^ vor allem in den von

Alexander neu begriindeten Stadten. Es ist sehr AAabrs(‘heinlich,

dass ein grosser Theil der Griechen nicht daiiernd im Osten blieb.

sondern in seine Heimath zuriickkehrte , nachdem er sich Yer-

mogen gesammelt hatte Endlich gehdrten geAviss die Avenigsten

Griechen, Avelche so Aveit nach Osten vordrangen, den gebildeten

Standen an, sie Avaren zumeist Miethsoldaten und HandAverker.

Von einem Einflusse der griechischen Bildung kann nur Avenig

die Rede sein, auch Avaren die Baktrer selbst kaum sehr geneigt,

von ihren griechischen Oberherren etAvas aiizunehmen ; viel naher

liegt die \ ermuthung, dass die Griechen, welche dauernd im

Lande blieben, nach und nach mit den Baktrern verschmolzen

und in ihnen untergiiigen. Nur in einer llinsicht AA'ird man die

Bedeutung dieses griechischen Rei(*hes nicht unterschiitzeu diir-

fen. Es war ohne ZAveifel die griechisc he Ilerrschaft, Avelche es

dem Buddhisinus moglich machte, sich AA citer nach Westen zu

verbreiten. Die Inschriften des Acoka zeigen uns, ilass dieser

grosse Konig fiir die Ausbreitung dieser von ihin beschiitzten

Religion eifrig beiniiht Avar
,

dass er sugar mit dem Seleukiden

Antiochos I Yertrage abgeschlosseu hat, die ihm erlaubten
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Thierhospitale in dessen Reiche zu errichten. Die griechisch-

baktrisclien Konige sind gewiss tolerant gewesen uud haben ihren

Unterthanen erlaubt, zu glauben was sie wollten. Unter ihrem

Schutze wird sich der Buddhismus nach Kabulistan verbreitet

haben, wo er so viele Denkmale seiner friiheren Bliite zuruck-

gelassen hat. In Baktrien selbst, wo deni Buddhismus ein an-

ders geartetes Volk entgegentrat, diirfteii die Bekehrungen mehr

vereinzelt gewesen sein
;
ganz gefehlt werden sie aber auch dort

nicht haben, und von dieser Zeit stammt der Hass^ den die era-

nische Priesterlegende gegen die Buddhisten zeigt.

In Uebereinstimmung mit Strabo nehnien wir also an
,
dass

die Skythen es waren, welche das griechisch-baktrisohe Reich

zerstorten. Wir wissen, dass diese bereits zur Zeit des Kdnigs

Euthydemos Baktrien ernstlich bedrohten
,
nach der Regierung

des Eukratides batten sie den griechisch-baktrischen Konigen

einen Theil ihres Reiches abgenommen, welcher ihnen aber von

den Parthern ivieder eiitrissen wurde M. Mit Strabo stimmt auch

Justin iiberein, jedoch mit gewissen Abweichungen. Strabo

nennt vier Volker^j, welche beim Untergang des baktrischen

Reiches betheiligt waren, Justin dagegen nur zwei. Eine Ver-

mittlung zwischen diesen beiden Angabeu hat Lassen herzustellen

versucht '^), indem er annimmt, der Name Pasianeii bei Strabo

sei blosse Glosse, die dadurch entstand, dass man am Rande be-

merkte, die Asier seien auch Asianeu genannt worden. Die

Asianen erwahnt Justin aber als blosse Farailie, nicht als Volk.

Somit blieben auch bei Strabo nur zwei Volker iibrig: die To-

charen und Sakarauler, welche den Tocharen und Saranken des

Justin entsprechen miissten. Saranker und Sakarauler hnden

ihre Vermittlung in der Form ISLaYotpaozott, womit Ptolemaus

(6, 14. 14j ein Volk am Yaxartes bezeichnet. Wie dem auch

1) Strab. XI, 515: dcpeiXovTO oe xott tt); pispo;
,

ptct3a{i,£voi tou;

X/6 Bote, Ttat Ixt TTpoxepov to6s Tcept Euv-paxtoav.

2} Strab. XI, 511 : MdXtcxa os '|'‘.;tt)pip(.ot xa)V vopidocDv ot xo'j;

dtpeXopisvot xrjv BQt'/xptavYjv, ^Aatot Ilaaiavol, %a.\ Toyrxpot v.ol\ Saxd-

pa'jXoc, %a\ 6ppi.'/ji^&vx£i; diro x'/j? Tteparic xo5 4oc?dpTO’J xf]? xaxd Sdy.a? vtat ^^oyoia-

Ttctiei^ON lldxai.

3) Lassen 1, c. 2, 3()0.

4j Justin, Prolog in Trog. XLI • DeinUe quo yepagna)ite Scyth'cae (jeides

Sarmicae et Asiani Bactra occupavere et Sogdianos. — Ibid. Xbll: Additae

res Srythicae, Reges Tochuroruoi Asiani, interiiusquf^ i^arduvharum.
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sei, die Worte Strabos erlauben uns anzunehmen, dass der tiefere

Grand fiir die Zerstorung des griechisch-baktrischen Reichs nicht

bei den skytliiscben Volkern zu suchen ist, welche die Eranier

9aka nannten und deren Gebiet bereits jenseits des Oxus begann,

sondern bei andern Stammen ahnlichen Ursprungs
, welche iiber

den Yaxartes kamen. Eiess ist es aucli^ was uns die Erzahlungen
der Chinesen bestatigen

^
welche uns iiber diese dunklen Yer-

haltnisse etwas ausfuhrlichere Nachrichten gebenj als griechische

und romische Schriftsteller *! . Noch im dritten Jahrhiiiid(‘rt vor

Chr. Geb., so beiichten sie, wohnte im Norden Chinas, in der

Nahe der grossen Mauer, in dem Landstiiche
, welcher jetzt

Tangut genannt wird, ein Yolk, das den Namen Yiie tschi oder

Yue ti fiihrte. Es war dieses Yolk schon seit langerer Zeit dort

ansassig und soil seiner Sprache nach zu den tibetischen Ydlkern

gehort haben. Gleichfalls im Norden Chinas, aber in den Step-

pen, die sich nach Sibirien bin erstreckeu , wohnte damals ein

anderes Yolk ganz verschiedenen Stammes
,

es wurde Hiung-nu

genannt und scheint zu den tinnisch-tartarischen Ydlkern gezahlt

werden zu miissen. Diese Hiung-nu warfen sich im zweiten

Jahrhundert vor unserer Zeitrechuung etwa 162 v. C^hv. Geb.

auf die Yueti und zwangen dieselben auszuwandern. Ein I'heil

des vertriebenen Stammes wandle sich siidwarts an die Quellen

des Hoangho, diesen Theil hezeichneu die (diinesen als die klei-

nen Yue ti, die Mehrzahl aber zog gegen Nordwesten. diess sind

die grossen Yue ti der Chinesen. Die grossen Y'lieti begaben

sich nun zuniichst nach der Dsungarei, wo sie am Hi ein Yolk

vorfanden , welches Szu oder Sze genannt wird, dieses iiberwal-

tigten sie und ndthigten dasselbe , westwiiits in die Steppeii des

Y^axartes zu waudern. Aber auch die Yueti kounteii ihre neu

gewonneueu Wohusitze nur turze Zeit hehaupten. Ein weiteres

Volk, dieUsLin, welches hisher gleichfalls in Tangut gewohnt

hatte , war auch von den Hiung-nu vertriehen worden und kam
den Yueti nachgezogen. Diese letzteren wurden genothigt, die

Dsungarei an die Usun abzutreten und sich iieue Wohnsitze

weiter siidlich zu suchen, Diese Ydlkerbewegungen fallen in die

Jahre 162— 128 v. Chr., ihren Folgen ist es zuzuschreibeu ,
dass

1) Vgl. Vmen de St. Martin, Les Huns hlancs ou Ephthalites des histo-

riens Byzantins. Paris 1849, m^o die chinesischen Nachrichten in neuer von St.

Julien berichtigter Uehersetzung mitgetheilt werden.
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in den Jahren 127 und 126 v. Chr. die Yueti auf die Tahia (d. i.

die Daer der Alten) sich warfen und bis nach Baktrien vor-

drangen, einen Augenblick das parthische Reich selbst bedrohend.

Demnach miissen M ir annehmen, dass es die Yueti waren, welche

dem grieebisch-baktrischen Reiche ein Ende niachten. Man hat

friiher an die Usun gedacht^ w elche die Asianen Strabos sein

sollten, allein diese haben an den Wanderuiigen gar keinen An-
theil gehabt und der chinesische General Tschaugkien

^
w^elcher

voii China aus zu den Yueti geschickt wurde, um mit ihnen ein

Biindniss anzubahnen^ fand die Usun ruhig in ihren Wohnsitzen

am Hi , nachdem die Y^ueti bereits den Y'axartes iiberschiitten

batten. Es ist bereits bemerkt worden^ dass die Yueti nach dem
ausdriicklichen Zeugnisse der Chinesen zu den tibetischen Y^61~

kern gehoren^ dafiir spricht auch^ dass bei ihnen der Gebrauch

der Polyandrie erwahnt wdrd , w elcher sich auch sonst bei tibeti-

schen Volkern findet. Friiher hat man glauben wollen, die aus

dem Norden in dieser Zeit eingewanderten Vdlker seien Indo-

germanen gewesen, da es von den Usun heisst, sie hatten blaue

(oder griinlichej Augen gehabt und rothe Eiirte. Da aber die

Usun ,
wde wir gesehen haben

,
sich an dieser Wanderung gar

nicht betheiligten, so bleibt es dabei^ dass die Vdlker, welche um
134 V. Chr. Baktrien in Besitz nahmeUj fremden und zwar wahr-

scheinlich tibetischen Stainmes w aren.

Nach der Besitznahme Haktidens befesti^ten sich die Yuetio

in ihren neuen Wohnsitzen und begriiiideten dort und iiberhaupt

an der uordlichen Griinze der Farther ein machtiges Reich. Ur-

spriinglich waren die Yueti in fiinf verschiedene Stamme getheilt,

als aber ihr Reich sicli -befestigte, erhielt einer derselben die

Oberherrschaft ; derselbe fdhrte den Namen Kuei-tschuang, da-

her stammt vielleicht der Name Kushan^ den Moses von Khorni

richtig fiir Baktra aiwendet, aber falschlich auf das parthische

Reich bezieht, wahrend andere Armenier, wie Eliseus, Lazarus

von Farp, den Ausdruck richtig auf das Reich im Norden Erans

beziehen. Gegen Ende des ersten Jahrhunderts v. Ch. hatte

dieses Reich der Yueti bereits eine bedeuteude Ausdehnung er-

langt: es war iiber den Hindiikusch bis nach Sindh ausgebreitet.

Ein Zweig seiimr Angehdrigen oder die von ihnen vertriebenen

Sze, draiig iiber Baktrien gegen Siiden vor und begriindete dort

ein Konigreich, w^elches die Giieclien Kipiii neniien, im nord-
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ostlichen Arachosien, denn Kipin ist der Name des Fiusses

Kophen, d. i. des Arachotos (cf. Bd. 2^ 563). Mit diesem Reiche

standen die Chinesen bis 30 v. Cbr. in mehrfacher Beziehung. Da-
her fiihrt jene Gegend von da an den Namen Sakestan, Segestan,

Seistan, d. i. Aufenthalt der ^aka. Im Norden geboten die Yueti

liber die Stamme zwischen dem Yaxartes^ der Dsungarei und dem
Altai, in den nachsten Jahrhunderten breiteten sie sich noch wei-

ter aus und beherrschten auch Khoten, Yarkend und Kashghar.

Natiirlich waren aber die Yue ti nicht die einzigen Bewohner der

von ihnen beherrschten Gegenden , sondern nur der gebietende

Stamm in denselben, in den siidlichen Provinzen des Reiches

diirfte eine ackerbauende Bevolkerung eranischen Ursprungs

ebenso zahlreich gewesen sein wie jetzt vgl. Bd. 1, 337 fg.).

Die Bedeutnng dieses Reiches der Yue ti erhielt sich bis ins

sechste Jahrhundert n. Chr.; nachdem sie durch die Siege des

Khosrav Noshervan bedeutend geschwacht worden waren, helen

sie endlich durch die stets wachsende Macht der Tiirken. Bei

dem Mangel an Nachrichten ist es nicht ganz klai^ ob die Yue ti

nach und nach ganz mit den tiirkischen Stammen verschmolzen,

oder ob die Mehrzahl derselben von Badakhshan aus nach Osten

und Sudosten in das verwandte Tibet wanderte. Dass wenigstens

ein Theil derselben diesen letzten Weg wahlte, geht aus chinesi-

schen Quellen klar genug hervor. Diese Yueti haben unter dem
Namen der Indoskythen eine grosse Rolle in Indien gespielt, in

Eran hinderten sie das Reich der Farther an weiteren Fortschrit-

ten, doch werden sie wol nicht bios in Baktrien, sondern auch in

den Landem des ParopanisiiS; dann in Arachosien und vielleicht

auch in Gedrosien fur eine Zeit lang die Erben der griechisch-

baktrischen Konige gewesen sein, und es ist ihr Einfluss auf

diese Landestheile nicht ausser Acht zu lassen. In culturhisto-

rischer Beziehung ist besonders ihre Hinneigung zum Buddhis-

mus zu beachten, dem in ihren Besitzungen ein weites Feld der

Thatigkeit geoffnet war.

Obwol nun durch diese Nachrichten der Chinesen die That-

sache der Einwanderung von Stammen aus dem Norden in die

ostlichen Provinzen Erans (Sogdiana, Baktrien, Paropanisus,

Arachosien und Drangiana) festgestellt wird , so lassen sie uns

doch liber die nahern Umstiinde vollkominen im Dunkeln. Wir

wissen nicht, was aus den urspriinglichen Bewohnern des Landes

Spiegel, Eran. Altertliumskunde. HI. 5
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gewordeu ist , doch kounen viir vermuthen
^
dass sie als Horige

im Lande blieben uud dass die neuen Eroberer ihnen gegeniiber

die Herren spielten. Daiin wissen wir auch nicbt, me gross die

Masse der eingedrungenen Eroberer war; in Sogdiana und Bak-

trien diirften sie indess ziemlich zahlreicb gewesen sein ; nicht so

in Arachosien
, dort habeii diese nordiscben Eindringiinge keine

erkennbare Spur zuriickgelassen i)
, sei es, dass sie sicb nach und

nach init den Eingebornen verinischten^ sei es, dass sie im Laufe

der Zeit ihrem iiomadischen Drange folgten und andere Wohn-
platze aufsuchten. Die aufbliiliende Macbt der Farther hinderte

nicht nur das Vordringen dieser Hordeii gegen Westen, die

schweren Kampfe mit den parthischen Konigen, von welchen wir

unten in der Geschichte der Farther reden warden, nothigten sie

zu einem Stillstand, und erst nachdem die Farther mehr in

Kampfe mit dem Westen verwickelt waren, iingen die unter dem
Namen Indoskythen erscheineiiden Nordlander an, ihre Herr-

schaft bis in die Induslande auszudehneii. Von mehreren dieser

indoskythischen Herrscher sind uns iMiinzen erhalten , die Be-

stimmung ihrer Regierungszeit so wie des ihnen gehorenden Ge-
bietes ist indessen ausserst schM'ierig, da uns die geschichtlichen

Nachrichten ganzlich im Stiche lassen. Obwol mehrere dieser

Fiirsten gewiss Theile von Ost-Eran besessen haben, so konnen
wir sie doch vorzugsweise als indische Konige auffassen, schou

well ihre Miinzen neben der griechischen Schrift nur indische

Legenden tragen
; zudem wissen wir auch nicht, auf welche ein-

zelne Provinzen Erans sie einen Einfluss gehabt haben mogen.

Wir konnen fiiglich die Geschichte dieser indoskythischen Ko-
nige in die indische Alterthumskunde verweisen und werden nur

iiber einige Punkte naher sprechen, welche uns beweisen, dass

neben diesen fremdlandischen Horden auch eranische Abenteurer

Gelegenheit fanden sich geltend zu machen.

1) Wir haben bereits gesagt, dass zuerst bei Isidor Ton Sakastene und
den dort wohnenden Saken die Rede ist (cf. Muller Geogr^ gr. min- 1, 253)

:

Evt£u^£n
, 'ij otai llapaitaxr^'rr)

,

Bapoa TToXi; -/.al 7:qXi(; xai Tto'/a;; y,at t:6Xu * paaiXeia

Saxwv. Eine indisch-skythische Stadt Min erv'ahnt der Verfasser des Peri-
^lus mar. Prythr. § 38. Cf. Muller 1. c. 1, 2S7

; jj.rjTpQ7:oXi(;

TY]? MiNva^oip ^aatXs’jSTai oi uzo llap&cov
,
cuveyw; dXXYjXou? ivotoj-

'ZOVTOJV.
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Nach der Annahme Cunninghams gehoren der ersten Pe-
riode der skythischen Herrschaft die barbarischen Nachabmungen
von Miinzen friiherer baktriscber Kdnige an, Silbermiinzen,

welche Namen und Titel des Euthydemos und Eukratides,

Kupfermiinzen, welche die Namen und Titel des Heliokies auf

barbarische Art wieder geben. Diese Periode dauerte etwa von
163—126 v.Chr., und erst nacb dieser Zeit entscblossen sich die

Indoskytben
,
Miinzen mit eigenen Namen und Legenden schla-

gen zu lassen. Zu ihnen gehoren Mayes, Azes und Azilises,

welche im nordwestlichen Penjab regiert baben diirften, daim
aber auch Vonones, Spalabaras, Spalirisos und Spalgadamas,

welche Cunningham in die Gegend von Peshaver setzen wdll.

Unter diesen eben genannten Konigen ist Vonones der alteste,

nicht bios wegen der Form der griechischen Schriftziige, sondern

auch weil seine Miinztypen auf eine altere Zeit hinw^eisen, denn

sein Jupiter ist den Miinzen des Heliokles, seine Minerva denen

des Demetrios entnommen. Die bemerkenswertheste Eigenthiim-

lichkeit seiner Miinzen ist, dass nur auf einer Seite derselben

Vonones genannt wird, und zwar mit griechischer Schrift und mit

dem Titel Konig der Konige. Die indische Legende dagegen

nennt statt seiner einen gerechten Grosskonig Spalahara. Wer
nun auch Vonones war, man sieht, dass er der Wichtigere von

den beiden war, denn er bezeichnet sich als Konig der Konige,

Spalahara aber nur als Grosskonig ; auch ist kein Zw^eifel , dass

er ein Farther war, denn der Name ist sicher eranisch^), Welcher

Nationalitat aber Spalahara angehort haben mag, kdnnen wir,

bei unserer Unbekanntschaft mit den damals gebrauchlichen

Idiomen, nicht mit Sicherheit bestimmen. Lassen halt den

1) Cf. Archaeological survey of India hy A. Cunningham. Simla 1871.

Vol. 2, 58 flg.

2) ist = altb. vanano, siegreich schlagend. Cf. Kuhn, Beitrage

4, 448. In der parthischen Gescliichte finden wir z^ei Konige, welche den

Namen Vonones fiihren, aber keiner von ihnen kann mit der Person identisch

sein, welche diese Munze schlagen liess, denn der erste Vonones , der um
6 V. Chr. zur Regierung kam ,

war als Geisel zu Rom gewesen und hat den

grossten Theil seiner Regierungszeit in Kleinasien zugebracht ,
sodass kein

Einfallin Indien denkbar ist. Der zweite Vonones regierte nur einige Mo-

nate. Da also Vonones mit keinem der uns bekannten parthischen Konige

identisch ist, so zeigt der stolze Titel Konig der Konige zur Geniige, dass er

sich auch nicht als Vasall der Farther betrachtete.
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Spalahara fur einen Skythen, was nicht unmoglich ist, doch

konnte er auch ein Inder gewesen sein. Seiii Nachfolger war

sein Sohn, der wahrscheiiilicli Spalygis hiess ;
von ihm sind nur

zwei Miinzen bekannt, in der indischeii Legende bezeichnet er

sich als den gerechten Sohn des Spalahara, auf der griecbischen

aber als den gerechten Bruder des Konigs; zu diesem Bruder

diirfte er also in einem ahnlichen Abhangigkeitsverhaltnisse ge-

standen habeii, wie sein Vater zu Vonones.

Abzutrennen von dem vereinzelt stehenden Vonones ist der

Trager einer andern parthischen Dynastie, der in den griechi-

schen Legenden seiner Miinzen Yndopheres oder Gundophares

genannt wild, in den indischen wahrscheinlich Gudaphara. Dass

er ein Farther war, geht aus dem Nameu hervor^). Die Miinzen

dieses Konigs und seiner Nachfolger werden in Seistan, Qandahar

und im siidlichen Penjab gefunden
,

die des Gundophares auch

in Kabul, aber nicht die seiner Nachfolger » Ueber die Gebiete

dieser Dynastie schwanken die Ansichten , Lassen setzt sie nach

Arachosien , Cunningham beschrankt sie auf Seistan, Qandahar

und Sindh, Wilson dagegen sucht sie am untem Indus, weil der

Verfasser des Periplus dort von einer parthischen Dynastie redet.

Dass das Gebiet dieser Konige hauptsachlich indisch war, scheint

mir der Gebrauch der indischen Sprache in den Miinzlegenden

zu erweisen^). Die Zeit des Konigs bleibt gleichfalls zweifelhaft.

Lassen, der ihn mit dem Konig Utolao oder Utheulao identificirt,

welchen die Chinesen in Kipin erwahnen und der um 88 v. Chr,

regierte, glaubteihnum 90 v. Chr . ansetzen zu miissen, Cunningham
dagegen setzt ihn von 30—60 n. Chr. Gondophares nennt sich

sowol in seinen griechischen wie in seinen indischen Miinzlegen-

den Konig der Konige, er war also gewiss unabhangig. Auch
als siegreich (jayadhara) und als Better (atoTrJp) bezeichnet er sich,

es beweist, dass er sich fiir eine wichtige Person hielt. Seine

Miinzen lassen sich in drei Classen theilen : einige bezeugen eine

1) Der Name ist kein anderer als der altpersische Vindafran, oder viei-

mehr die Umsetzung desselben iu Vindafarna (’LTa^^epVTj;) ; die Veranderung
der Silbe vi in gu und die Assimilirung des n an das vorhergehende r ist

ein Zeichen der spateren Zeit, sonst aber ganz regelmassig.

2) Cunningham (1. c. 2, 60) erinnert an den Konig Gundoforus in der

Legenda aurea, der als KOnig von Indien bezeichnet wird und in dessen Ge-
biet der Apostel Thomas den M^rtyrertod erlitten haben soli.
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nicht ganz niedrige Stufe der Kunst und ze^en altere Formen
der griechischen Schrift, wahrend andere geringeren Kunstwerth

haben und spatere griechische Schrift, noch andere endlich ganz

barbarisch sind, Hieraus folgt
,
wie Lassen mit Recht bemerkt,

dass Gondophares ein ziemlich bedeutendes Reich und mehrere

Miinzstatten gehabt haben muss. Auch die Miinztypen dieses

Konigs weisen darauf bin
,
dass derselbe glaubte Thaten gethan

zu haben, welche ihm Ehre und Ruhm brachten. Wenn Gondo-
phares wirklich mit dem Utheulao der Chinesen zu identificiren

ware, so musste sein Sohn ihm gefolgt sein^ denn diess war bei

dem genannten Konige von Kipin nach chinesischen Nachrich-

ten der Fall. Die Miinzen stimmen indessen nicht ganz zu diesen

Angaben der Chinesen, der Nachfolger des Gondophares heisst

Abdageses i) und ist nach den Angaben seiner eigenen Miinzen

der Bmderssohn seines Vorgangers. Auch sein Titel und seine

sonstigen Verhaltnisse sind unklar, da er sich auf einer seiner

Miinzen mit dem ungewohnlichen Titel BASIAETONTOS
AEQN bezeichnet, auf einer zweiten incorrecten Mtinze jedoch

scheint es, als ob er sich als Konig der Konige bezeichnen wollte.

Naheres wissen wir iiber ihn Nichts, und da auch die chinesL

schen Berichte iiber das Konigreich Kipin bier endigen, so wis-

sen wir iiber diese Dynastie weiter auch nichts mehr zu ver-

muthen. Mag nun diese parthische Dynastie in Arachosien oder

in Indien selbst geherrscht haben , mag sie noch einige weitere

Herrscher gezahlt haben ausser den bereits genannten oder

nicht 2), es ist diess fiir die Geschichte ziemlich gleichgiiltig.

1) Lassen (I, c. 2, 392 1 hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Name
Abdageses bei Tacitus (Annal. 6, 36) als der Name eines parthischen H^lupt-

lings genannt wird. Der Name scheint zusammengesetzt zu sein aus abda

unwegsam und gaecu Haar, also wol undurchdringliches Haar habend. Der

Haarschmuck wurde bekanntlich von den Parthern sehr geschatzt.

2) Wenigstens erwahnt Cunningham d. c. 2, 60) noch einige, uber die

ich keine weiteren Nachrichten finde
,
vielleicht sttitzt er sich dabei auf die

Miinzen, welche Wilson [Aria/ut ant. p. 346) als ^nisrellaneoiis Arsacklan kings

beschreibt. Ich setze Cunninghams eigene Worte her ' We may also infer

that Abdagasesy the neplmCy and Sasan the relatice of Gondophares
^
must have

reigned in the Panjdh^ as their coins are found there only; and for a similar

reason that Orthagnes, another relative
y
nrtst have reigned in Kandahar. Sistan

and Sindh. The coins of Arsakes and Sanabares ptrecede those of Gonduphares

;

hut the coins of Pakores
y
and of at least two other princes

,
the srwcessors of

OrthagneSy show that this dynasty inust have lasted dowyi to about 100 A. i),
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Wichtig ist uns Bur die Thatsache , dass in den Zeiten um Chx.

Geburt die Verbaltnisse Indiens und Osterans sehr ungeordnet

waren, so dass sich dort verschiedene Einfliisse geltend machen
konnten^ darunter auch parthische oder eranische. Die Folgen

dieser Zustande zeigten sich in den nachsten Jahrhunderten.

ACHTES CAPITEL.

Das Eeich der Farther.

Schon oben (Bd. 379 fg. und Bd. 2, 630 fg.) haben wir

auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht^ welche durch die

widersprechenden Angaben der Alten eiitstehenj wenn man das

urspriingliche Vaterland und die Herkunft der Farther bestimmen

will. Wahrend altere Urkunden^ voran die Keilinschriften, dann

aber auch Herodot und Hekataus die Farther bereits kennen als

einen in Eran wohnenden Stamm , und niemals eine Bemerkung
iiber seinen fremden Ursprung machen^ behaupten dagegen spa-

tere Quellen aus der Zeit nach Alexander dem Grossen auf das

Bestimmteste, die Farther seien Skythen oder Saken und aus den

nordlichen Steppen nach Eran eingewandert. Wahrend in alte-

ren Quellen die Farther mit den Hyrkaniern verbunden werden,

und Arrian wie auch Strabo ihr Gebiet im Osten von Raga bei

den kaspischen Fassen beginnen lasst^ erwahnen Spatere Far-

thyene als eine Granzprovinz am Rande der Wiiste, in der Nahe
von Dehistan. Wir werden auch unten nochmals auf diese wich-

tigen Widerspriiche zuriickkommen rniissen , wenn wir von der

eranischen Verfassung sprechen werden. Wie sich die Sache

auch verhalten moge^ es wird nicht zu leugnen sein, dass mit

dem Aufbllihen des parthischen Reiches auch der eranische Geist

wieder anfing sich von seiner Erniedrigung zii erholen.

Die Angaben uber den Begiiin der parthischen Herrschaft

bei den Alten schwanken zwischen den Jahren 256 und 250 v.

Chr. Das erstere Jahr ist dasjenige
,
in welches gewohnlich die

baktrische Erhebung des Diodotos gesetzt wird
; wer fiir die par-

thische Emporung dasselbe Jahr annimmt^ der muss sich auf eine
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Stelle Justins^! stiitzen, welche beide Erhebungen gleichzeitig

stattfinden lasst. Aus nicht imerheblichen Grixnden hat man
sich jedoch in neuerer Zeit meistens dafiir entschiedeii, die Zahl

250 V. Chr. als den Anfang der parthischen Herrschaft anziisetzen.

Sie stiitzt sich vor Allem anf das gewichtige Zeugniss Strabos,

der in der schon oben (p. 50 not.) initgetheilten Stelle die par-

thische Erhebnng erst nach der baktrischen ansetzt. Das Jahr

250 wird aber gewissermassen durch Justin selbst bestatigt, wenn
er^i die parthische Empdrung uuter den romischen Consuln

L. Manlius Vulso uud M. Attilius Regulus stattfinden lasst, Es
liegt hier ein offenbarer Irrthum vor^ nicht M. Attilius Regulus,

sondern C. Attilius Regulus ist in dem Jahre 250 Consul gewe-

sen im Vereine mit L. Manlius Vulso^ wahrend M, Attilius Re-

gulus zwar im Jahre 256 v. Chr. Consul Avar^ aber niit A. Manlius

Vulso. Eusebius setzt die parthische Erhebung gleichfalls in das

Jahr 250. Eine vollkommen sichere Nachricht fiber den Anfang

des parthischen Reiches verdanken Avir erst den neuesten For-

schungen. Ein Fragment in Keilschrift, Avelches G. Smith ent-

deckt hat (cf. desseu Assyrian discoveries p. 3S9 , zeigt, dass das

Jahr 208 der Seleukiden dem Jahre 144 der Farther entspricht,

demnach konneii wir zuversichtlich das Jahr 248 als den Anfang

der Partherherrschaft ansehen. Widersprechend, Avie fiber den

Beginn der parthischen Empdrung, sind auch die Nachrichten

fiber den Hergang selbst. Die Hauptstelle , Avelche uns darfiber

belehrt, findet sich 1)ei Strabo nach seiner Angabe hatte sich

ein geAvisser Arsakes, ein Skythe, der Provinz Parthyaia bemach-

1; Justin 41, 4 sagt, nachdem er von der parthischen Emporung gespro-

chen hat: JSodem tempore etiani Thevdotxs , 7niUe urbi?im Baetriunarum prae-

fecfKs, defecit.

2) Justin I c. ' Post hunc n yicatore Seleitco, ac mox ah Antioclio et

successorthus ejus jmssessi {Parthi : a cnjus pronrpote SeJeiao primum defecerc,

primo Pifnico hello
j
X, ManJio Vuho}ic, M. Atfilio Pepulo consuHhus. Er-

schopfende chronologische Untersuchungen lindct man bei St. Martin

.

Fragrnens Avne lostoire des ^Irsactdes [Faris lS50i 1, 207 fg.

3) Strabo XI, 515 im Anschluss an die oben p. 50 not. citirte Stelle sagt

:

''Ersf:’ Apad-Z-Yj;, dvr^p Aawv 'cc/d: l/py^ too; Ildp^oo; y,aXo*jaevo'j;

Nopidoa;, Traooi/ooYta; wv ir,l xfp nap&'Jaicci y.at =y.pdTr,a£V

Kat dp/d; piv oov d^ilsvr^; rp o'.cf-oXspojv -po; too? d^pofips&ivra; Tfp

yd)pav etc. Von den Daern sprechend sagt er Aveiterliin dzo to’jtojv o o’jv

f).7.£n cpaci TO TOY ’Ap'jdv.T^v' oi hi Bay,Tpw/oy /iYoo-jiv ckoto'j
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tigt mit Hiilfe einer Abtheilung der Daer, welche man Parner

nennt_, die als Nomaden in der Nahe des Ochus wohnen. Dabei

erwabnt aber Strabo selbst noch eine andere Tradition, nach

welcher Arsakes aus Baktrien stammte. Justin (41, 4) begniigt

sich, ihn einen Mann ungewissen Ursprungs zu nennen. Wieder

etwas anders Arrian i)
, welcher versichert , die Farther seien ein

skythischer Stamm, die von den Makedoniem ebenso unterworfen

wurden wie von den Persern, abgefallen aber seien sie von den

Makedoniem aus folgender Ursache: Arsakes und Tiridates wa-

ren zwei Briider, Sohne des Arsakes, des Nachkommen des Phria-

pites. Sie ermordeten den Pherekles, den Satrapen des Antiochos

Theos, weil ihnen derselbe Gewalt anthun wollte, imVereine mit

fiinf Andern, und forderten das Volk zur Empbrung gegen die

Seleukidenherrschaft auf. Abweichend hiervon nennt Synkellos^]

statt des Pherekles einen Agathokles , Eparchen der Persis
,

als

den Schuldigen, und macht die beiden Briider zu Satrapen von

Baktrien. Justin endlich^] lasst das Partherreich gleichfalls mit

der Ermordung eines Satrapen beginnen , nennt diesen aber An-

*dragoras. Aus diesen sich zum Theil widersprechenden Nach-

richten sieht man, dass man zwar im Alterthum iiber die Art der

Entstehung des Partherreiches nicht im Zweifel, iiber die nahera

Vorgange aber nicht genau unterrichtet war. Darum muss es

auch im Dunkel bleiben , ob der Begriinder der neuen Dynastie

ein Eranier war oder ein Turanier, Das erstere kbnnte der Fall

sein, wenn der neue Herrscher aus Baktrien stammte
,
von dort

vor Diodotos floh und im Vereine mit fiinf Theilnehmera die

Empbrung begann, wobei er immerhin sich turanischer Hiilfe

versichert haben mag. Das letztere war der Fall, wenn die

1) Arrian fragm. ed. C. Muller p. 248 : 'ApoaxYji Tr^piSaTT]?

dSeXcpoj tou ulou Apoavcou tou <I)pta7rtTO'J dizo'^osoi, Outoi OepexXea tov

CiTTo Avrt^yoo toQ paaiXeoi? (Seov aixov ^TttxXTjv divopiaCov) aaTpdrrjv auxrov rrjc

5
^(wpa« TtaTaordvTa, dtret tov Sxepov xmv dSeXcpwv aiaypd); ^Tietpaoe Piaodpievo?, oux

T*^]v Sppiv, dveiXov xe xov u^pfsavxa, xal exdpou; Tievxe xTjV 7rpd|tv dva-

xoivtuadpievoi ,
xal x6 MaxeSovtov dTrsoxr^oav, xal eotuxoui Tjp^av. Nach

Isidor. Char. Mans. Parth, 11 (Muller Geogr. min. 1, ^^1) geschah der Auf-

stand in der Stadt Asaak in Astavene : roXi^ Se ’Aaadx; ev ApadxTjg icpooxo;

PaaiXeuc dTreSelyOrj* xat ^uXdxxexai ^vxaO&a TcOp d^dvaxov.

2) Syncell. Chron. p, 539 ed. Bonn: ApodxYjg xi; xal TTfjpiodirjs; dSeXcpol

, . .

.

^caxpdTreuov Baxxpimv IttI ’Ayoc^oxXIoo? MaxeS6vo<; £7:dpyo’j xf|; Ileparx^?.

3} Justin 41, 4.
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Nachrichten Strabos sicb bestatigen. Da Strabo nach ?einen

Aeusserungen personlich die Ueberzeugung hatte, dass Arsa-

kes ein Skythe war, so ist es wol am gerathensten , den turani-

schen XJrsprung der neuen Herrscher anzuerkennen. Wichtig ist

die Sache nur in ethnographischer Hinsicbt, sonst lasst sich

nicht bezweifeln, dass die neue Dynastie sehr bald Sprache und
Gebrauche ihres neuen Vaterlandes angenommen babe werde.

Am wenigsten hat die Nachricht fur sich , die uns Synkellos i)

giebt ; die Dynastie der Arsakiden gehe auf Artaxerxes 11 zuriick,

welcher ja urspriinglich auch den Naraen Arsakes fiibrte (cf.

Hd. 2, 433;. Aber diese Angabe
,
wenn auch nicht die richtige,

wird wahrscheinlich die officielle gewesen sein. Es war erani-^

scher Volksglaube, dass nur Personen aus koniglichem Geschlechte

der Majestat theilhaftig werden konnen, welche man dem wirk-

licben Beherrscher Erans nothig erachtete und die man sich als

sidbtbaren Lichtglanz dachte. Jede neue Dynastie hatte darum

ein Interesse daran , mit der alten Konigsfamilie verwandt zu er-

scheinen, und ein darauf gerichteter Stammbaum ist desshalb

gewiss entworfen worden und im Laufe der Zeit auch zur Gel-

tung gelangt, als namlich die l^gere Dauer der Dynastie die

Aechtheit zu verbiirgen schien. Wenn die Arsakiden wirklich

von Artaxerxes II abstammten, so mussten sie natiirlich nicht

aus Baktrien, sondern aus der Persis stammen.

1. Arsakes I. Die Regierung des ersten Arsakes war jeden-

falls von kurzer Dauer, nur zwei Jahre werden ihm gegeben^)^

und die Anfange der parthischen Herrschaft waren so klein, dass

sie kein grosses Aufsehn enregten. Nur so konnen wir es erkla-

ren, dass der Stifter des Reichs bei mehreren Geschichtschreibern

mit seinen nachsten Nachfolgern zu einer Person zusammen ge-

flossen ist^). Eine Notiz Strabos^) sagt uns, es sei Arsakes vor

1) Syncell. 1, 539 ed. Bonn : to dro xoiv Ilepawv ApTa^sp^oo.

2) Syncell. 1. c. 540 : xat pasiXeuei flepaujv 'Apad’^r,;, ao ou ol OepaOiv

PaaiXei5''Apaa/.i6at ^)^pTj[i.dTtffa't), £ty] '/at d^Jatpe^Tat.

3) Vgl. Justin 41, 4, wo die Thaten von Arsakes erzahlt werden, welcHe

Andere dem Tiridates zuschreiben. Ammianus Marcellinus (23, 6. 3; behaup-

tet sogar, es habe sich Arsakes unter Seleukos Nikator emport, was gewias

unrichtig ist.

4) Strabo XI, 515 • ol oe Baxiptavov X^y^’-'^c^ autov ' cpeoYO^xa Bs

xmv ircpl A i6Botov, dTroatijaat t'^v Oap^uaiav.
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dem Diodotos aus Baktrien entflohen und Parthien sei dann in

seine Empornng hiiieingezogen worden. Sein Ende fand er nach

Suidas (s. v. ’Apaa/r^c) durch einen Lanzenstich, den er in einer

Schlacht erhalten hatte. Wenn er ziemlich friedlich regieren

konnte, wie diess ja der Fall gewesen zu sein scheint, so hatte er

diess dem Umstande zu danken^ dass damals der Konig von Me-
dien gleichfalls in Feindschaft mit den Seleukiden lebte und sei-

nen schwacheren Nachbar imOsten gleicli einer Vormauer deckte

(cf. oben p. 29 not.) . Die Seleukiden aber waren damals mit

Kriegen im Westen beschaftigt^ welche sie fiir wichtiger hielten

— Antiochos II dazu bequem und die Ruhe liebend — , so gaben

sie den neuen Dynastien im Osten die Gelegenheit, sich uuge-

stdrt befestigen zu koiinen. An Gegnern im eigenen Lande wird

es dem Arsakes I darum doch nicht gefehlt haben , sowol unter

den Eingebornen als den eingewanderten Griechen.

2. Tiri dates I (Arsakes II). Der zweite Konig von Par-

tbien war der Bruder des ersten, seinen Namen Tiridates veran-

derte er aber nach seiner Thronbesteigung in Arsakes
^ und in

dieser Sitie beharrten alle seine Nachfolger bis gegen das Ende
der Dynastie ^) . Tiridates regierte vie! langer als sein Vorganger,

nach Synkellos 37 Jahre^i^ wahrscheinlich zu hoch, denn wenn
wir den Tod des ersten Arsakes in das Jahr 246 v. Chr. setzen

miissen, so wiirde der zweite Arsakes bis zum Jahre 21 i regiert

haben ^). Tiridates trat die Regierung nach den letzten Regie-

1) Strabo XV, T02: toiojxo'^ x'xl to -irapa toTs
*

’Apaay,at -jap

yaXooNTai Tia'VTE; (ot fJaoiXel;) ‘ ioia o£ 6 [xen 'Optuor^?, o oe 4)paaTTQ?, 6 o’ aXXo xt.

— Justin 41, 5: cirjiis [Arsacis] memoriae hunc honorem Parthi trihuerimt^ ut

omnes exincle reges suos ^Irsacis 7iomine ^mnciipent.

2j Synkell. p. 540 ed. Bonn.

3; Dagegen hebt St. Martin hervor
,
dass nach Moses von Khorni und

Samuel von Ani der erste Arsakes
,
d i. Arsakes und sein Bruder Tiridates

nur 30 Jahre regiert haben sollen
;
er zieht die Ansicht der armenischen Ge-

schichtschreiber der Nachricht des Synkellos vor, well er es wahrscheinlich

findet, dass Tiridates I noch wahrend der Emporung des iVchaos etwa urn 219

starb, den Zug des Antiochos des Grossen nach Osten also nicht mehr erlebte.

Cf. St. Martin 1. c. 1, 31^. Hierin ist St. Martin im Rechte. Auch nimmt der-

selbe an
, es habe Tiridates nach dem Tode des er.sten Arsakes aus Parthien

entfliehen und das Reich erst wieder von Neuem erobern mussen
;
er bezieht

auf ihn die Nachricht
,
welche wir oben fp. 71

1
aus Strabo angefuhrt haben,

dass er sich mit Hiilfe der Daer der Herrschaft bemachtigt habe. Er stiitzt

sich dabei auf den Umstand, dass der erste Arsakes nach Strabo auf den Thron
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rungsjahren des Antiochos II an, der bis zu seinem im Jahre 245

erfolgten Tode sich niclit bewogen fand, die rebellischen Haupt-
linge des Ostens zu ziichtigen; noch weniger war es seinem Nach-
folger Seleukos II gestattet, gleicb am Anfange seiner Regierung
die Wirreii des Ostens zu schlichten. Tiridates benutzte die ihm
gewahrte Straflosigkeit, um sein Reich zu vergrossern. Er begniigte

sich nicht mehr mit Parthien , sondern fiigte auch noch Hyrka-
nien seinen Besitzungen hinzu, dadurch erhielt das Reich eiiien

vorlaufigen Abschluss, denn seit alter Zeit schon waren Farther

und Hyrkanier mit einander vereinigt i)
. Freilich war aber auch

dieses vermehrte Reich noch nicht im Stande gegen die Gefahr

anzukampfen, welche ihm nun von Westeii drohte, Seleukos

Kallinikos hatte um 23S endlich Zeit zu einem Zuge nach Osten

gefunden, und sich zur Besiegung seines parthischen Gegners

mit Diodoto s von Baktrieu verhundet. Tiridates fand es nicht

fiir gerathen, den Kampf auch nur zu versucheUj und entfloh zu

den Aspasiaken, ohne Zweifel in der Hoffnung von da wieder

zuriickkehren zu konnen, sobald nur Seleukos wieder abgezogen

ware. Gunstige Umstande machtcn ihm eine friihere und ehreu-

voile Riickkehr moglich ,
denn gerade um diese Zeit starb Dio-

dotos I in Baktrien, und sein Nachfolger Diodotos II hielt es fiir

besser, sich mit Tiridates zu verbiinden (s, o. p. 31j. Im Yereine

mit Diodotos schlug nun Tiridates den Seleukos und dieser wurde

zum Riickzug genothigt, sei es durch seine Yerluste, sei es durch

anderweitige diingende Geschafte. Mit Recht nahmen die Far-

ther an, dass erst von diesem Siege au die feste Begriindung ihrer

Macht sich herschreibe, und begiengen denselben feierlich .

Tiridates begann sich nun als Herrscher zu fiihlen und einzu-

richten. Nach dem Zeugnisse Justins wurde nun ein Fleer ge-

schafFen und Burgen befestigt, auch eine neue Residenz mit

kara, indem er den Satrapen Pherekies todtete (s.o.b wahrend dagegen Justin

seinen Arsakes einen Satrapen Audragoras todten lasst, und zwar, wie er aus-

drucklich bemerkt, nachdem Seleukos von den Galliern besiegt worden war

(241 V- Chr.). Diese Zeit wurde allerdings besser auf Tiridates passen. Aehn^

lich fasst die Verhaltnisse auch Schneiderwirth, die Farther nach griech.-rQm.

Quellen {Heiligenstadt 1S74) p. S fg.

1) Inschrift von Behistan 2, fin. Strabo XI, 514. Justin 41, 4.

2) Justin 41, 4* qaein (Vmn Farthi exinde sollemnem
,

velut initium liber-

fatisy observant.



76 Funftes Buch: Geschichte und Politik.

Namen Dara auf einem Berge Zapaortenon gegriindet ^) . Die

Nachxicht^ als sei Seleukos Kallinikos zum zweiten Male gegen

Tiridates gezogen und von demselben gefangen genommen wor-

den, haben wir schon oben (p. 31) als irrig zuriickgewiesen.

3. ArtabanusI (Arsakes III) , Den Namen Artabanusgeben

wir dem dritten Partherfiirsten auf das Zeugniss des Trogus Pom-
pejus, der ikn (Prol. 41) so nennt. Am Anfang seiner Regierung,

wo nicbt schon in den letzten Regierungsjahren seines Vor-

gangers, miissen die Eroberungen gemacht worden sein, von

welchen Strabo 2) spricht, die einen Theil Mediens in die Gewalt

der Farther brachten, denn wir finden sie in dem Besitze Ekba-
tanas zur Zeit, als der Feldzug des Antiochos des Grossen be-

gann. Justin, der den Artabanos unter dem Namen Arsakes

kennt, sagt, dass er riihmlich gegen Antiochos gekampft habe

und zuletzt in dessen Bundesgenossenschaft aufgenommen wor-

den sei, die naheren •Yorgange haben wir schon oben (p. 37 fg.)

erzahlt. Leider fehlen uns alle weiteren Angaben iiber den Verlauf

dieses Krieges; da aber Artabanus im Besitze seiner Herrschaft

blieb, so kann seine Besiegung keine vollstandige gewesen sein,

und seine Unterwerfung unter die Seleukiden nur eine voriiber-

gehende. Nach dem Riickzuge des Antiochos verlassen uns die

Nachrichten iiber die Ereignisse in Parthien fiir langere Zeit

ganzlich. Wir wissen nicht, wann Artabanus gestorben ist, nur
nach ungefahrer Schatzung pflegt man ihm etwa 20 Jahre zu ge-

ben, wonach sein Tod etwa in das Jahr 196 fallen wiirde, fiir den
Fall, dass er etwa um 216 zur Regierung gekommen ware. St.

Martin , der , wie wir gesehen haben , ihn bereits um 2 1 9 den
Thron besteigen lasst, halt ihn fiir den Artases des Moses von
Khorni und giebt ihm siebenundzwanzig Jahre (219— 193), so

dass Artabanus etwa fiinf bis sechs Jahre vor Antiochos dem
Grossen gestorben ware.

1) Plinius H. N. 6, 18 spricht offenbar von demselben Platze, der ubri-

gens schwer zu bestimmen ist
;
die nahern Angaben fehlen, auch ist Dara nicht

Besidenz geblieben
, da wir spater wieder Hekatompylos als solche erwahnt

finden.

2} Strabo XI, 514: ’AXXd vO'J (IlapOuata) o Ilap-

KfDfxiayjvV] t] XwapiQVTj- oyeSov o ext Ttalxd [J-l/pi ttuXoiv Kaarbjv,
Paywv xctl Ta7:6pa)v, ovxa xtj? Mr|B£ta<; Trpoxepov. Die Besitznahme muss

wischen 250— 214erfolgt sein.
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4. Priapatius (ArsakesIV). Den Namen Priapatius fur

den Nachfolger des Artabanus hat uns Justin iiberliefert, der ihn

den dritten Arsakes nennt
,
well er die beiden ersten Arsakiden

als eine einzige Person auffasst. Justin sagt uns auch, dass Pria-

patius funfzehn Jahre lang regiert habe, also etwa von 196— 181

V. Chr, Von seinen Thaten wird uns weiter nichts iiberliefert,

und wir glauben auch nicht
,
dass unter seiner Regierung etwas

Besonderes geschehen sein kann. Wir wissen, dass um diese

Zeit die Seleukiden noch stark genug waren, um ihre Provinzen

im Westen von Parthien sich zu erhalten. Im Osten aber war

Euthydemos in Baktrien ein Zeitgenosse des Priapatius, und die-

ser machtige Fiirst wird das Partherreich an Eroberungen im

Osten gehindert haben.

5. PhraatesI (Arsakes V) M. Dieser war der Sohn des

Priapatius, uber seine Regierungshandlungen erfahren wir aber

nur, dass er die Marder bezwang und bald darauf starb. Da die

Marder nach unserer friiher schon dargelegten Ansicht innerhalb

der Granzen Hyrkaniens zu suchen sind, so hat es sich hier wol

darum gehandelt, aufriihrerische Unterthanen zum Gehorsam zu-

riickzufiihren, und hierdurch diirfte Phraates I den benachbarten

Fiirsten keinen Anstoss gegeben haben. Er scheint aber auch

Theile von Medien besessen zu haben , da er nach einer Aeusse-

rung des Isidor^) die Marder zum Theil nach der Stadt Charax

verpflanzte; es konnen diess indessen nur Theile des bstlichen

Medien gewesen sein, der grbsste Theil Mediens gehorte um diese

Zeit noch den Seleukiden. Die Dauer der Regierung des Phraa-

tes erfahren wir nicht, lange kann er nicht regiert haben, da sein

Bruder, welcher ihm in der Herrschaft nachfolgte, noch 37 Jahre

regierte. Man giebt ihm gewohnlich acht Jahre (181— 174 oder

auch 173) und diese Zahl wird sich gewiss nicht weit von der

Wahrheit entfernen.

6. Mithridates I (Arsakes VI). Der sechste Arsakide ist

einer der bedeutendsten Fiirsten der ganzen Dynastic^ er ist es

gewesen, welcher das Reich der Parther zu Macht und Ansehen

1) Der Name Phraates ist das schon im Huzveiresh vorkommende

Ferhdd d. h. weise. Bei Memnon (frag. 58, 2) steht dafur die altere

Form OpaodTT^?.

2) Isidor. Mans, Parth. 7 (Geographi gr. min. 1, 251 ed. Muller] : Ei; oe

'Tf^v Xdpa*/a TtpwTo; ^aotXeu; Opaatrji too; Mapoou; u>xia£v.
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brachte durch energische Benutzung der ihm giinstigen Zeit-

umstande. Sein Bruder hatte die Bedeutung dieser Personlichkeit

zu schatzen gewusst und ihn darum, mit Uebergehung seiner

zablreichen eigenen Sohne, zum Nachfolger ernannt . Die Er-

oberungen im Westen sind die bedeutendsten und wol auch der

Zeit nach die friihesten, doch werden sie erst um 164, nacb dem
Tode des Antiochos Epiphanes, beginnen, den wir noch kurz vor

seinem Tode im Besitz von Medien, Elymais und Ekbatana ge-

funden haben. Die schwache Regierung des Eupator und De-

metrius I bot dem Mithridates die Gelegenbeit, die schon von

seinem verstorbenen Bruder begonnene Eroberung Mediens zu

voUenden und einen gewissen Bacasis daselbst einzusetzen . Er

selbst wandte sicb zunachst nacli Hyrkanien, woliin ihn wich-

tige, uns unbekannte Geschafte riefen, dann aber zog er gegen

die Elymaer , deren Konig er besiegte und sich unterwarf. Mit

Susiana fiel selbstverstandlich auch die Persis bald in die Hande
des Mithridates, da diese Provinz nunmehr vom Seleukidenreiche

vollkommen abgetrennt war. Aber auch ausserhalb Erans muss

Mithridates im Westen noch sein Reich ausgebreitet haben, da

uns Justin 4) erzahlt, er habe vom Euphrat bis an den (indischen)

Kaukasos geherrscht. In der That geht aus Strabo und Orosius

1) Justin 41, 5: multisjiliis relictis
:
quihus j^vaeteritis, fratripotissimum

Mithridati, insignis virtutis viro, reliquit bnperhim,

2) Justin 41,6. Der Krieg scheint mit den Medern selbst gefuhrt worden

zu sein, und Bacasis diirfte ein medischer Hauptling gewesen sein, der die

Oberhoheit des Mithridates anerkannte.

3) Justin 1. c. Auch hier handelte es sich nicht um die Vertreibung des

KOnigs der Elymaer, sondern nur um die Anerkennung der parthischen

Oberhoheit. Nach Lassen (Ind. Alterthumsk. 2, 318) hatte der Zug nach

Elymais erst etwa 147 v. Chr. stattgefunden. Auch soli Mithridates dort die

reichen Tempel gepliindert haben, cf, Strabo XVI, 744: "Ex oe twv

ooppctvTwv TTcuSeu^eU 6 nap^uaTo?, ypr>;ot? uaTEpov dxouojv tcc tepdc TrAoucia TC^p’

a’JTOic, 6paiv pisTd xai t6t£ Tvjc ’A3rjvd;

kpov eiXe xott to ApTSfxioo?, Td^C''J^pa, xott ^pe TaXdvTcov |j.’jpi(»^^ YotCav. Fiir

A^apa mochte ich Ta^apa i. e. tacara vermuthen.

4) Justin 1. c. : imperlumque Parthorinn a monte Caiicaso, multis “populis

in ditionem redactis, nsque adfiumen Euphratem protuUt.

5) Oros. 5, 4: Mithridates, victo Demeirio wahrscheinlich Demetmi zu

lesen) praefecto, JBabyJoniam nrhem Jinesqiie ejtis nniversos victor invasit, Der

hier genannte Prafect muss der Nachfolger des Timarchos gewesen sein.

Nach Lassen geschah dies um 145.



VIII. Das Keieh der Farther. 79

hervor, dass er auch einen Streifzug gegen Babylonien unternahm,
womit wahrscheinlich die Einnalime von Seleukia gemeint ist.

Alle diese Thaten rniissen
,
wie gesagt , erst nach dem Tode des

Aiitiochos Epipbanes vollbracht Avorden sein, wahrscheinlich erst

mehrere Jahre nach demselben; denn wir wissen, dass sich Ti-

naarchus^ der Satrape Seleukias, nach dom Tode seines Herm
iioch langer dort hielt und auch Medien besass, so dass er von

Trogus Pompejus sogar Konig der Meder genannt wird‘). Wir
werden demnach den Beginn der Eroberungen des Mithridates

im Westen nicht vor das Jahr 160 v. Chr. setzen diirfen. Als

den EndpuAkt diirfeii wir wol die Regierung des Alexander Balas

annehmen (150— 1^5 v. Chr.) '^). In dieselben Zeiten werden

auch die Eroberungen des iSIithridates gegen Osten fallen, wo
er dem baktrischen Reiche zwei Provinzen entriss, die wahr-

scheinlich im Norden desselben gelegen waren. Auch diirfte er

das damals schon sehr geschwachte baktrische Reich zur Auer-

kennung seiner Oberherrschaft genbthigt haben, denn wir konnen

nicht im Gegensatze zu dem Zeugnisse Strabos glauben
, dass er

dasselbe ganzlich vernichtet habe. — Ausser den genannten Er-

oberungen wird dem Mithridates auch noch die Erwerbung Ar-

meniens und die Begriindung einer parthischen Dynastic daselbst

zugeschrieben , sowie weitlaufige Eroberungen in Indien . Die

erste Nachricht wie die zweite beruht auf unzuverlassigen Ge-

Ij Trog. Pomp. Prol. 1. 34; Vt moriuo rege Syriae Antiocho, Demetrius

cogyiomine Soter
^
qni JRomaefuerat ohses, clam fugit; occupataque Syria helium

cum Timarcho Medorutn rege hahitxt.

2) Dass die Eroberungen des Mithridates I nach dem Tode des Antiochos

Epiphanes gemacht wurden ,
ist alles was sich mit Sicherheit angeben lasst.

Nach St. Martin hatte Mithridates I im J. 158 Ekbatana und Medien, 156

Atropatene, 154 Elymais, 153 und 152 Mesopotamien und Babylonien erobert,

151 und 150 Armenien, die Eroberungon wurdeii also zwischen 15S—150 y.

Chr. fallen ,St. Martin 1. c. 1, 340 fg.). Lassen (Alterthumsk. 2, 318; setzt

die Eroberung Medieiis unter Antiochos V, den Streifzug nach Ehmiais 147,

zwei Jahre spater den Zug nach Babylon. Auch Schneiderwirth 1. c. p. 21)

setzt die Eroberungen des Mithridates I zwischen 150—140 v. Chr.

3) Cf. Diod. 33, 18 ed. C. Muller ''On 6 6 paciXeu?, =7:t£i'/,£tav

ajX It/£ tT,v vM tr,v

PaaiXslav irX ttXsTo'/ M^yp'- 7*? ovi-enaz, uTto Tr/j lliupov

ywpocc dx’jple'jaev dxwo6vco;. Oros. 5, 4 omnes praeterea gentes, quae

inter HydaspeinJiuvmm et Indian Jacent, suhegit
,
ad Indiam quoque cruenium

exten dit irnperium .
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wahrsmtonern , letztere ist desswegen unwahrscheinlich, weil in

dem Verzeichniss der parthischen Provinzen kein indisches Land

erwahnt, und berichtet wird, dass ihre Herrschaft bis Arachosien

reichte, also kein indisches Land umfasste .

Mithridates hatte nicht bios das Gluck, die parthische Herr-

schaft aus einem unbedeutenden Furstenthume zu einer Welt-

naacht zu erweitern, es gelang ihm auch die grossen Eroberungen

zu erhalten. Trotz der fortdauernden Wirren im Seleukidenreiche

entschloss sich Demetiius Nikator im Jahre 140 v. Chr., wie es

heisst um den Vorwurf der Tragheit von sich abzulehnen, zu

einem Zuge gegen die Farther, um ihnen die geraubten Provin-

zen wieder zu entreissen 2] . Has Unternehmen schien giinstigen

Erfolg zu versprechen ,
nach einer Nachricht ware Demetrius im

Voraus von Unzufriedenen zu diesem Zuge aufgefordert worden;

gewiss ist, dass er von den Persern, Haktrern und Elymaem
durch Hiilfstruppen unterstiitzt wurde, denn Mithridates soli ein

grausamer Fiirst gewesen sein, und die Vdlker zogen das mildere

griechische Joch vor. Den ungliicklichen Ausgang des Unter-

nehmens haben wir schon berichtet: obwol es dem Demetrius

gelang die Farther zu schlagen, wurde er doch zuletzt, wie es

heisst durch List, gefangen genommen und nach Hyrkanien ab-

gefiihrt. Die naheren Umstande sind uns ungliicklicher Weise

nicht iiberliefert. Nach dem Makkabaerbuche scheint Mithridates

nicht selbst gegen Demetrius ausgezogen zu sein, sondern nur

einen seiner Feldherren gegen ihn entsendet zu haben, vielleicht

weil er selbst dem Aufruhr in Baktiien entgegen treten wollte.

Demetrius scheint seinerseits Babylon genommen zu haben und

von da nach Medien vorgedrungen zu sein. Nach den uns ge-

bliebenen Nachrichten wurde er nicht besiegt, sondern durch

List gefangen in Folge verstellter Friedensunterhandlungen.

1) Strabo XV; 725 : Hep! xauToc hi tcou xd (jidpT] 6pL6pou x^ */at

X7)N XwapTjv^v eivai aofJL^atvet * eaxt oe xujv utio xou OapOuatot? auxT] Trpose'^eaxdxTf]

x^ • Steyet Se Tfji; AptavT]; St’ ’Apayojxiwv xal xt]? XeyOeiairj^ Speiv-^; cxaSto’jg

pLuptou; i'V'^axtaytXiou;. — Acta Sanct. ad Sept. 30 (Vol. 8, 320) : IldpOoi

euxuyia p.£Yi3xi[j o'^x£<; xod xpaxo^vxe? xt); xu>v lIspawN paatXeta? xai App-evioiv xat

Twv Y^i'^taCo'^xojN xoti Itwou Ilepaati;, ext oe xtuv axXtjpoxdxmv MotaoaYexojv.

Unter den bier genannten Indern sind wol die Arachoten gemeint, cf. Lassen,

ind. Alterthumsk. 2, 321.

2) Justin 36, I. Joseph. Antiq. 13, 5. 11. 1 Macc. 14, 1 fg. Oros. 5, 4.

Synkell, I, 554 ed. B.
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Der Gefangeiie wurde im Tnumph durch die verscliiedenen Pro^

vinzen des parthischen Reichs gefuhrt , dann aber in Hyrkanieu

gefangen gehalten und ehrenvoll behandelt, Mithridates verspracli

sogar, ihn wieder in sein Reich einzusetzen und gab ihm seine

Tochter Rhodogune zur Frau^). Ohne Zweifel war die Absicht,

dass Demetrius sein wiedereriangtes Reich als Yasall der Farther

beherrschen solle. Die aufriihrerischen Provinzen werden nach

dein ungliicklichen Ausgang des seleukidischen Feldzuges wieder

zum Gehorsam zuriickgekehrt sein, das Heer wurde wie es

scheint vernichtet. Mithridates hatte iibrigens nicht mehr die

Zeit, seine Plane in Reziehung auf Demetrius auszufiihren, denn

er starb bald nach dessen Gefangennehmung,- etwa im Jahre 137

V. Chr.

.

Er hatte aus dem unbedeutenden Partherreiche nicht

nm- durch seine Eroberungen ein Weltreich gemacht, sondern

auch durch Gesetze und zweckmassige Einrichtungen dasselbe

nach innen zu starken gesucht, wie ihn auch Diodor wegen

seiner. Giite gegen die Untergebenen gelobt hat, was freilich

von Justin bestritten wird. Die grossen Eroberungen des ersten

Mithridates bilden den wichtigsteii Abschnitt in der parthischen

Geschichte. Vor IMithridates I hatten die parthischen Konige

darnach gestrebt, Konige in Parthien zu sein, womoglich unab^

hangige Konige. Was IMithridates I anstrebte, war, Konig der

Konige zu sein und die alte Wiirde der Achamenidenkonige sei-

ner Dynastie zu sichern. Es kam ihm nicht darauf an, die ein-

heimischen Konige aus ihrem Gebiete zu vertreiben, sondern

nur sie zur Anerkennung seiner Oberherrschaft und zur Tribut-

zahlung zu nothigen. Es ist darum durchaus kein Widerspruch,

wenn neben dem parthischen Grosskonige auch Konige der ein-

1) So Justin as, 9: Cui Arsacides Jiliam in matrimoniujn dedit. Da-

gegen verlegt Appian Syr. 67 die Sache unter Phraates II o(aiTccv er/sv hi

OpGtctTou ^aGiX&toc, xal ctutoj tTjV aoeXcpTjN 6 Wie

mir scheint, hat St. Martini, c. 1, 409 fg. wahrscheinlich gemacht, dass die

im Jahr 138 v. Chr. erfolgte Verheirathung des Antiochos Sidetes mit der

Konigin Kleopatra eine Folge der Verheirathung des Demetrius mit Rhodo-

gune war, wir demnach diese letztere Heirath noch unter Mithridates I setzen

mussen.

2) Justin 41,6: adversa valetudme urreptus gloriosa senectvte

deeedit. Dagegen 42, 1; Post necem 3Iithridatis

,

so dass es scheint, es

S0J derselbe keines natiirlichen Todes gestorhen. Fine Miinze desselben aus

dem Jahre 139 weist Longperier Memoires p. 21 nach.

Spiegel, Erui) Alteitiium'kunae III. 6
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zelnen Volker erwahnt werden. Seit Mithridates konnten die

Farther mit Recht den Anspruch erheben, Nachfolger der

Achameniden zu sein, und sie haben diesen Anspruch gewiss

selbst in triiben Zeiten nicht aufgegeben.

7. PhraatesII (Arsakes YII) . Hauptquelle fiir die Regie-

rung dieses Fiirsten ist uns wieder Justinus , von ihm erfahren

wir auch^ dass Fhraates II eiu Sohn des Mithridates I gewesen

sei. Der Tod des Mithridates muss die politischen Zustande in

der Art verandert haben, dass eine unmittelbare Wiedereinsetzung

des Demetrius in sein Reich nicht mehr rathsam schien. Obwoi

aueh Fhraates II den urspriinglichen Plan seines Vaters nicht

aufgegeben zu haben scheint, so liess er doch Jahre verstreichen,

ohne irgend einen Schritt zu thun , welcher zu einer erneuten

politischen Wirksamkeit des gefangenen Seleukiden filhren

konnte. Die Liebe des Demetrius zu seiner parthischen Gemahlin

war aber nicht gross genug , um ihn fur sein verlornes Reich zu

entschadigen, darum suchte er zweimal aus Parthien zu entkom-

men, beide Male vergeblich. Ais sein getreuer Genosse, wenig-

stens bei dem ersten Tersuche, wird Callimander genannt. der

als Farther verkleidet zu des Demetrius’ Unterstiitzung nach Par-

thien gekommen war* Die Farther veriibelten ihm diese Unter-

stiitzung nicht nur nicht, sie sollen ihn sogar dafiir belohnt haben.

Es hatte jedoch dieser erste Fluchtversuch eine strengere Ueber-

wachung zur Folge , vielleicht auch die Verbannung vom konig-

lichen Hoflager nach Hyrkanieii. Nach und nach liess die

Strenge der Aufsicht wieder nach, namentlich weil man durch

die Geburt mehrerer Kinder eine Gewahr fiir des Demetrius An-
hanglichkeit an sein neues Vaterland zu haben glaubte. Zum
zweiten Male suchte Demetrius zu entfliehen und zum zweiten

!Male wurde er eingeholt, dieses Mai rachte man sich durch Spott,

indem man ihn, wie ein Kind, mit goldenen Wiirfeln beschenkte.

Diese grosse Milde lag sonst nicht im Wesen der Farther und

hatte auch nur darin ihren Grund, dass man den Demetrius vor-

kommenden Falles politisch zu benutzen gedachte. In Syrien

selbst tauschte man sich nicht liber diese Absicht; im Jahre 129

Y. Chr. beschloss deswegen Antiochos Sidetes den Parthern zu-

Yorzukommen und den Krieg zu begiimeii. Als Zweck dieses

i; Justin 42, 1.
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Krieges wurde angegeben: dem Demetrius die Freiheit wieder

zu verschaffen; doch kann diess nur ein Vorwand gewesen sein,

denn unmoglich konnte Antiochos VII die Freiheit seines Brii-

ders wiinsehen
,
dessen Land er regierte und dessen Gemahlin er

geheirathet hatte. Den Verlauf dieses Kxieges haben wir schon

oben (p. 43' erzahlt. Antiochos drang anfangs siegreich vor,

doch ist er kaum viel weiter als bis nach Babylon , hochstens bis

Ekbatana gekommen. Es wird eine Schlacht erwahnt
,
welche

Antiochos am Lykos (grosser Zab) gegen den parthischen Feld-

herrn Indates gewonnen habe ; daraus sclieint hervorzugehen,

dass Antiochos^ wie Alexander^ im Norden Syriens langs des

Tigris nach Babylon zog. Den Weg nach Ekbatana nahm Antio-

chos, falls er so weit vorgedrungen ist, gewiss nicht am grossen

Zab aufwarts, sondern durch den Pass von Kerend. Ganz un-

wahrscheinlicli ist, Avas Josephus berichtet, dass man bis nach

Hyrkanien vordrang, und der den Antiochos begleitende Johannes

Hyrkanus den letzteren Beinamen davon erhalten habe : der

Grund dieses Beinamens ist eher, dass Johannes auf diesem Zuge

gliicklich gegen eine Schaar gekampft hat , die aus Hyrkaniern

bestand. Alle Berichterstatter sind dariiber einig, dass die grosse

Ueppigkeit, welche im Heere des Antiochos herrschte, die un-

gliickliche Wendung herbeigefiihrt habe. Das Heer des Phraates

war weit schwacher, derselbe vermochte dem syrischen Konige

nur 120000 Mann entgegenzustellen 2) . Man sieht leicht ein,

dass ein Heer, welches in so grosser Ueppigkeit zu leben gewohnt

war, wie das des Antiochos VII, keine strenge Mannszucht ge-

libt haben wird
;
Ausschreitungen waren nur allzu natiirlich und

ebenso der schnelle Umschlag in den Gesinnungen bei den Ein-

wohnern der Landstriche, in welchen Antiochos
, wie es scheint,

Winterquartiere bezogen hatte. Der Entschluss, sich des syri-

schen Heeres zu entledigen, muss ganz selbstandig bei den Ein-

1) Cf. Joseph. Antiquit. 13, 8. 4; als Quelle wird Nikolaos von Damas-

kus angegeben : TpoTiaiov hk aTYjaa.? Avxto^^oc dr:! tuj Auxtu 7:oTa|i.(«, vixfjaot;

Ildp&ujv CTpaxr^YOY, a’jxoOi o6o -a. t. X. Inclates ist

wol der sp^ter ofter vorkommende Name Vendad und diese Namensfomi der

von Synkellos uberlieferten Sindas vorzuziehen. Wahrscheinlich ist der Name
unvollstandig angefuhrt, denn Vendad ist wol das altb. vihdat und noch ein

Wort wird darauf gefolgt sein, vgl. altb. vihdaqarena. vihdat-sp^dha und das

spatere Vendad Hormazd.

2 Euseb. Chron. 1, 40. IS.

6 * .
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wohnern entstanden sein, doch erhielt Phraates wol zeitig-Xach~

richt von diesen Gesinnungen i)
. Antiochos VII hatte sein Heer

dber eine ziemlich weite Strecke vertheilt: alle Abtheilungen

wurden von den Einwobnern gleichzeitig angegriffen, so dass

keine der andern zu Hiilfe eilen konnte ^ Antiochos , der es ver-

suchte Hiilfe zu bringen ^ wurde von Phraates daran gehindert

und fiel nach tapferer Gegenwehr Justin 38, 10. Zonaras 5, 1. 2.

Joseph. Ant. 13, S. 4’
. Das Heer Tvurde zum grossen Theile ge-

fangen genommen, einzelne Abtheilungen mogen sich durchge-

schlagen haben. Enter den Gefangenen befand sich auch eine

Tochter des Demetrius Nikator^ ^velche Phraates in seinen Harem
aufnahm, aus Liebe zu der Jungfrau, wie Justin versichert, ohue

Zweifel eben so sehr aus politischen Plicksichten. Nach eiiier

Nachricht lEus. Canon. 1, 40. IS) ware auch des Demetrios Sohn

Seleukos in die Hande des Phraates gefallen und von demselben

achtungsvoll behandelt Avorden. Die Zahl der Gefallenen he-

rechnet Diodor (34, 17) auf 300000, was natiirlich viel zu hoeh

ist. Den Leichnam des Antiochos schickte Phraates in einem

silbernen Sarge nach Syrien zuriick (Justin 39, 1) ; dass Deme-
trius durch diese Wirren seine Freiheit Avieder erhielt, ist schon

friiher gesagt worden.

Sonderbar ware es gewesen, Avenn Phraates nicht gesucht

hatte, die durch solche Verhaltnisse in Syrien entstehende Yer-

Avirrung zu seinem Vortheil zu benutzen. Unsere Quellen ver-

sichern uns ausdriicklich , dass ein solcher Vorsatz Avirklich be-

stand , es sollte jedoch zur Ausfiihrung desselben nicht kommen.

Phraates hatte, um das IMissverhaltniss zAvischen seiner Armee

und der des Antiochos auszugleichen ,
eine Anzahl Skythen an-

geworben, d. h. ohne ZAveifel Mitglieder der Stamme in denWii-

sten Chorasmiens, welche heutzutage die Yomuden und Goklans

bcAvohnen. Diese Avaren auch wirklich gekommen , aber erst

nach der Niederlage des Antiochos , sie hatten also am Kampfe

keinen Theil genommen, sie verlangten nun entAveder gegen

1) Euseb. Can. 1, 40. 18. Diodor. 35, 10 spricht noch von einer Ge-

sandtschaft
,
welche Phraates an Antiochos geschickt habe

,
um seine Frie-

densbedingungen zu erfahren. Es sei ihm geantwortet worden, er musse den

Demetrius Kikator ohne Ldsegeld freigeben, die ProAunz Syrien abtreten, fur

Parthien aber Tribut bezahlen.

2; Justin 42, 1. Diod. 35, 18.
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eineii aiidernFeiiid gefiihrt zu werden oder den bedimgenen Loliii

zu erlialten. Da ihneii das Eine wie das Andere verweigert ^vurde,

so beschlossen sie, sich selbst Becbt zu verscliafFeii und die par-

thisclien Provinzen zu pllindeni. Durch diese A'erhaltnisse

wurde Phraates^ welcher bereits seinen Wohnsitz in Seleukia

aufgeschlagen liatte, genotbigt , sich wieder in den Osten zu be-

geben. Dorthin brack er auf niit eiuem ansehnlichen Heere^ dem
er auch Theile ties eliemaligen syrischen Heeres einverleibt liatte.

Diese Kriegsgefangenen hielten sich von denParthern fiir schlecht

behandelt und beschlossen nun, die Gelegenheit zur Rache zu

benutzen. Mitten in der JSchlacht, als die Parther ohnediess

schon hart bedraiigt waren
,
gingen sie zu den Skythen liber und

entschieden dadurch die Xiederlage der Parther. Phraates selbst

fand seinen Tod in der Schlacht. Die Dauer der Regierung die-

ses Fiirsten wird nirgends angegeben . dock kann man sie unge-

falir auf 9 Jahre annehmen, da er den Antiochos VII nicht lange

liberlebt hat. Da er dem Mithridates I im Jahre 137 folgte, so

muss er etwa um 128 v. Chr. gestorben sein.

8. Art aba 11 us II (Arsakes Till . Den Xachfolger des

zweiten Phraates nennt Justin (42^ 2^ Artabanus, eiuen Oheiin

des verstorbenen Kdnigs, also eiuen Xachkommen des Priapatius,

der zu dieser Zeit schon sehr alt gewesen sein mlisste
; daher er-

klart sich denn auch die kurze Regierung. Ein gllickliches Er-

eigniss fiir das parthische Reich war es, dass die Skythen sich

mit der gemachten Beute begniigten und wieder gen Xorden zo-

gen. Daraus erhellt, dass sie nicht zu denjenigeu Staimnen gehort

haben werden
,
welche eben um diese Zeit an den Ufern de^

A^axartes und Oxus ankainen ,
um sich im Sliden ein iieues

Vateriand zu siichen, diese hatten die Gelegenheit schwerlich

vorbeigehen lassen, ohne sich in Eran dauernd festzusetzen.

Darum glauben wir, das das skytliische Hcer des Phraates zu den

Grenzstiimmen Turans gehdrte, welche von jeher in Eran nur ein

Object fiir gelegentliche Raubziige salien. Damit ist freilich

nicht gesagt, dass dieser Skythenzug und der dadurch bedingte

Tod des Phraates 11 in gar keiner Beziehung zu der Besetzung

Baktriens durch die ndrdlichen Yolker gestanden habe
, welche,

wie wir wissen, gerade zu dieser Zeit erfolgte. Aber auch im

Westen scheint das Ansehen des neuen Konigs gefahrdet gewesen

zu sein. Als Phraates II gegen die Skythen zog, hatte er in Ba-
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bylonien einen gewissen Himerus als Stellvertreter ztiriickgelas-

sen, mit dem er in einem sehr vertrauten Verhaltnisse stand.

'Gestiitzt auf die Gunst des Kdnigs batte dieser Himerus mier-

horte Tyrannei geiibt und dadurcb die Babylonier gegen sich

aufgebracht^ auch einen Krieg gegen Mesene gefuhrt, und wie es

scheint, zuletzt sicb auch nach dem Tode seines Gbnners gegen

Parthien emport i)
. Das Endresultat dieser Ereignisse wird uns

nirgends berichtet, gewiss ist^ dass fiir den Beherrscher Parthiens

in dieser Zeit die Verhaltnisse des Westens sehr zuriicktraten

gegen die wichtigen Ereignisse im Osten. Gerade zu jener Zeit

war die Macht der Skythen bedenklich angewachsen, sie hatten

das baktrische Reich vernichtet und waren in Baktrien eingebro-

chen, an Lust fehlte es ihnen gewiss nicht, auch dem parthischen

Reiche ein ahnliches Schicksal zu bereiteu. Es kanu uns also

nicht wundern
,
wenn wir den Artahanus im Kanipfe mit dem

Norden linden
,
in einem Kampfe gegen die Tocharer wurde er

am Arme verwundet und starb bald darauf. Wiedevum wissen

wir nicht, wie lange er regiert hat, es kanii seine Regierung nicht

Yon langer Dauer gewesen sein, und sein Tod etwa in das Jabr

124 V. Chr. fallen.

9. Mithridates II (Arsakes IX) folgte seinem Vater in

der Regierung des parthischen Reiches. Er gehort zu den bedeu-

tenderen Regenten der ganzen Dynastie, es wird ihm darum auch .

der Beiname des Grossen gegeben, den er gewiss nicht mit Un~
recht fiihrt. Seinen Bemiihungen ist es hauptsachlich zuzu-

schreiben, dass das Reich der Parther dem Andringen der Tu-

ranier nicht ebenso unterlag wie das baktrische- Leider vermogen

wir Genaueres liber die Thaten des iSIithridates II nicht anzu-

geben, denii die Notizen, welche uns iiber seine Regierung zu

Gebote stehen, sind sehr sparlich. Justin (42, 2) sagt bios, dass

er gllicklich gegen die Skythen gekampft babe, seine Siege mils-

sen entscheidende gewesen sein, sonst hatte er wol keine Zeit

gefunden, seine Aufmerksamkeit wieder dem Westen zuzuwen-

den. Justin theilt uns ferner mit, dass ilithridates viele Volker

dem parthischen Reiche beifiigte, wir werden nicht sehr irren,

wenn wir ihm die Eroberung desjenigen Theiles von Baktrien

zuschreiben, ^velchen nach Strabo XI, 515; die Parther den

1 AVenigstens nennt ihn Diodor (34, 21) einen Konig der Parther.
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Skythen entrissen. Isidor von Charax findet die Partlier als Ge-

bieter in Sakastene^ aucli diese Eroberiing mag aus der Zeit dcs

Mithridates II stammen. Wie im Osten so suchte er sein Gebiet

auch im Westen zu vergrdssern und sich jetzt Armeniens wieder

zu bemachtigen ^ nachdem er Mesopotamien bereits zum grossen

Theile besass. Der Name dcs armeniscben Filrsten, mit Avelchem

er Krieg fiihrtCj wird bald Ortoadistus, bald Arthoadistus ge-

schrieben, es ist zu vermuthen^ dass der armenische Name Arta-

vazdes darin enthalten sei^). — Nach den Zeugnissen des Justin

ware Mithridates II ermordet und von seinem llruder Orodes be-*

erbt worden. Dass diese Xachricht eine falsdie sei, ist allgemein

anerkannt. Es wird derselben direkt wddersprochen von Trogus

Pompejus^), der uns ausdriicklidi sagt^ dass mehrere partliische

Fiirsten zwischen Mithridates II und Orodes liegen. Es ist kein

Zweifel
,

dass Justin den Mithridates II mit Mithridates III ver-

wechselt hat und wir mithin eine Liicke von etwa 60 Jahren in

seinem Geschichts\verke annehmen miissen. Von ^Mithridates II

bleibt nur noch zu erwahnen
,
dass unter seiner Ilegierung die

erste aber nur voriibergehende Beriihrung der Farther mit den

Romern stattfand. Als Sulla auf seiiiem Feldzuge gegen ^Mithri-

dates von Pontus undTigianes von Armenicn im Jahre 92 oder 9

1

V. Chr. bis an den Euphrat gekommen war^ fand er dort den

Orobazes^ einen Gesandten des Partherkonigs, der ihm Freund-

sehaft und Biindniss anzutragen hatte

.

Die Verhaltnisse in

Armenien, auf welche wur gleich zu sprechen kommen werden,

diirften ihn zu diesem Schritte bewogen haben. Wann Mithri-

dates II gestorben sei^ wussen war nicht, dass er noch um 90 v.

Chr. regierte, erhellt aus einer Bemerkung des Josephus Antiq.

13, 14. 3]. Er diirfte um S9 v. Chr. gestorben sein.

1) Naturlich ist hier nur von Grossarmenien die Rede, da Kleinarmenien

erst spSter hinzugefugt wurde. Vgl. Bd. 1, 237. Vielleicht ist aber die Nach-

richt auf Mithridates III zu beziehen^ cf. unten.

2; Frol. L. 42. Nachdem er von Mithridates II und seinem armeniscben

Kriege gesprochen hat
,
fahrt er fort : Ut vay'ia coynphiriuin > ef/titn in JParthis

successione, imperiion accepit Orodes.

3) Cf. Flutarch Sulla cp. 5. Livius Epit. 1 LXX. Vellejus Faterculus

2, 24. 3 setzt das Ereigniss um 9 Jahre spater bei der zweiten Anwe^enheit

Sulias in Asien, doch steht dieser Angabe das vereinte Zeugniss von Piutarcii

und Livius entgegen.
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10. M n a s k i r e s \ ^Arsakes X] . Die Liicke , welche das

Yersehen des Justin in der Geschiclite der Farther verursacht,

miissen wir so gut es geht auszufiillen suchen. Dazu bieten sich

uns die Namen zweier parthiscben Herrscher, die wir aus Lucian

kennen lernen und die an keiner andern Stelle der paithischen

Geschichte ihren Platz finden konnen; sie werdeu also hieher ge-

horen und diese Liicke wenigstens theilweise ausfiillen, denn die

oben angegebene Stelle des Trogus nennt nicht bios zwei, son-

deru niehrere Konige zwischen IMithridates II und Orodes. Die

Personlichkeit, welche das meiste Recht hat sich an Mithridates II

anzuschliessen ,
ist Mnaskires. Ihn erwahiit Lucian um seines

langen Lebens willen-y, er soli in seinem 9G. Lebensjahre gestor-

ben sein. Dieses hohe Alter macht es ziemlich wahrscheinlich,

dass er einer der Sohne des Phraates I gewesen, Av^elche dem Mi-

thridates I zu Liebe ilbergangen wurden. Eiu Sohn des Phraates I

muss um diese Zeit allerdings sehr alt gew esen sein . Wie es

scheint, hatte dieser alte iMann noch mit einem kaum u eniger

alten Nebenbuhler zu kampfen ; dass solche kraftloseRegierungen

verbunden mit Streitigkeiten liber die Erbfolge das Ansehen des

Reiches nicht kraftigten, ist naturlich. Um diese Zeit, ^vo nicht

1) Ich habe Anstand genommen, diesen Konig aus der Keihe der Arsa-

kiden zu entfernen
,
unter welchen er seit Vaillant seinen Platz hat

,
ich ge-

stehe aber, dass michLongperiersUntersuchungen (vgL Uongperier, Memoires

SUV la chronologie et Viconogrciphie des rois parthes Arsacides. Paris 1S53

p. 32 fg.) sehr zweifelhaft gemacht haben. Hochst ^vahrscheinlich hiess der

Mann gar nicht Mnaskires
,

'W'ie bei Lucian steht {welchen Namen ich fruher

mit ^lanuscithra vergleichen wollte
,
sondern Kamnaskires, da sich parthische

Miinzen mit der Aufschrift KAMNIZKIPOY finden ; es wird also bei Lucian

statt y.od zu schreiben sein. Bedenklich ist aber be-

senders das Vorkommen dieses Namens auf den Munzen, da die Arsakiden-

kbnige alle den Namen Arsakes fiihren, er scheint daher eher der Beherrscher

eines kleinen Landstrichs gew’esen zu sein
,
der auf die AViirde eines Konigs

der Konige keinen Anspruch erheben konnte.

2) Lucian Macrob. 16. Ik 6 ixsta Tipaiov £^3oo(i.o; JiaaiXcuaa; i;

y.al 6'^ooT,yo'VTa drwv uro llafjfiojy 3 jasiXeuss. Kal oe

Xs’j; riypfiuatttjv E; xal iv£VT,7.0Nta

3) Da Phraates I um 173 v. Chr. starb, konnte dieser Sohn damals hoch-

stens einige Jahre alt gewesen sein. wenn er ^ 1 Jahre regierte. Es ist iibrigens

gar nicht nbthig, unter alien Umstanden an der Hypothese festzuhalten, es

seien diese alten Konige Sohne des Phraates I gewesen . es mogen aucli

Seitenverwandte gewesen sein. die zur Nachfolge berechtigt waren.
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bereits in deu letzten Regierungsjahreii des ]\litbridates II, be-

gann dalier die Macbt Armeniens zu uacbsen, and zwar auf Ivo-

sten der Partber. Die Armenier croberteii nicbt bios Niniv€\

IVIesopotamien, Kilikicn and Pbdiiikien
,
sondern aacb Arbcla,

Gordyene and selbst Atropateue ^) ; im Hesitze soldier Macbt
glaabte Tigraiies den Titel Kdnig dei Konige beanspradien za

konnen (Appian Syr, 49. Plut.Lacall. 94 , so iieniit er sicb aacb

aaf seinen jMiiiizen. — Ob ^Inaskircs der anmittelbare Xacb-
folger des Mitbridates 11 war, sicb iiidit mit Pesimnitbeit

A'ersicbeni, gewdhnlicb w ird angeiionimen
,

er sei etwa am das

Jahr S7 v. Cbr. aaf den Tliroii gekommen, da sein Nacbfolger

Sanatrokes im Jabre 70 v. Cbr. nadi siebenjaliriger Kegierang

starb‘^j, Mnaskires miisste demiiacb 11 Jabre regiort liabeii.

11. Sanatrokes ' Arsakes XI]

,

Obeu ist bereits gesagt

w'orden, dass Mnaskires mit einem Xebcnbabler za kam})fen

batte, der gleicbfalls ein alter Mann and darani wabrscbeiiilicb

einer der Sobne des Mitbridates I war. Er konnte sicb gegen

Mnaskires nicbt balten and inasste sicli za den Skythen fliicbten,

naeb dem Tode dieses Koiiigs warde er in einem Alter von 80

Jabren zurackberufen , and ernaniite nocb bei seinen Lebzeiten

seineii Sobn Idiraates III za scineni Mitregeiiteii. Weiter, als

dass er 70 v. Cbr. gestorben sei iiadi Dio and Appian 07 oder GO
,

w’ird Xicbts von ibm bericbtet ,
dass aber die Regierangen dieser

altersscbw'acben , kraftlosea [Manner nicbt daza beigetragen ha-

ben, das Anseben des pailbiscben Reiclies za beben, konnen w ir

aus den Ereignissen der zanacbst folgenden Regierung ver-

matben.

1, CT Strabo XI. 5:52. Appian. Syr. Xacli letzterm hatte Tigranes

einen Satrapen Magadates 4. c. Bagadata, von Gott gegeben uber diese Fro-

vinz gesetzt

2 So nach Phlegon Midler Frag 3. 00 0 . Appian und Dio :50, 45 Dind.j

setzen seinen Tod in das Jahr 07 oder 00.

3 Der Name erscheint in verschiedenen Formen’ Sinatroikes bei liucian.

bei Appian, SivaTrvO'Vzr; bei Phlegon, lavaToor/.r,: auf einer Munze.

An die letztere Namensform schliesst sich die armenische

Sanatruk. Ich vermuthe, dass die ursprungliche Form Canat-drukhs lautete.

d. i. die Drujas vernichtend , in der Bedeutung vernichten findet sich can

im Altper.sischen.
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12. Phraates III (ArsakesXII)^) . Es scheint, dass Phraa-

tes III der Aufgabe eingedenk war, welche Mithridates I seineii

Nachfolgern hinterlassen hatte, das Reich der Grosskonige in

seinem alten Umfange.wieder herzustellen ; er war darum nicht

bios auf die Erhaltung der alten Granzen, sondern auch auf Er-

weiterting derselben bedacht, Aber weder im Norden noch im

Osten waren die Aussichten fiir weitere Erwerbungen giinstig,

die aus dem fernen Norden gekommenen turanischen Stamme
batten kraftige Reiche sowohi in Baktrien wie in Indien gestiftet,

nach dieser Seite musste es gentlgen, die alten Errungenschaften

festzuhalten. Im Westen war eine Ausdehnnng eher moglich,

dort stand noch das sehr geschwachte Seleukidenreich zwischen

den Romem und den Parthern. Ein sehr natiirlicher Gedanke

war es auf der damaligen Stufe der paithischen iMacht , zunachst

Armenien wieder dem grossen Reiche einzuverleiben. Von dem
Besitze dieses wichtigen Landes hingen die weiteren Eroberungeii

im Westen, namentlich in Kleinasien ab, an solche konnte man
nicht denken ,

wenii man Armenien als feindliche ^lacht im
Riicken hatte. Ebenso war der Besitz dieses Landes fiir die wei-

tere Ausdehnung des Reiches nach dem Kaukasus von grosster

Wichtigkeit. Die politischen Ereignisse in den unmittelbar vor-

hergehenden Jahrhunderten batten indessen den Partherkonigen

ihr Vorhaben ausserordentlich erschwert. Von Alters her batten

die Armenier zu dem eranischen Reiche gehort , diess sagt uns

Strabo (XI, 531) bestimmt und wir wissen es auch aus andern

Quellen. Der erste Darius zahlte Armenien stets unter seinen

Besitzungen auf und fiihrte es durch Waffengewalt zum Gehor-

sam zuriick, als es sich emporte. In dem Heere, w’elches

Xerxes gegen Giiechenland fiihrte, erscheinen auch die Armenier

(Her. 7, 73), und die zehntausend Griechen unter Xenophon
linden bei ihrem Durchzuge durch Aimenien dort einen persi-

schen General (Xen. Anab. 4, 4), Noch der letzte Darius hatte

auch die Armenier unter Orontes und Mithraustes aufgeboten

‘Arrian Anab. 3, S. 5) ; dieser Orontes ist es wol, den Strabo als

einen Nachkommen des Hydarnes (Vidarna), eines der Mit-

Ij Ueber den Namen dieses Herrschers schwanken unsere Quellen,

Phraates nennen ihn Appian (Mithrid. 104. 100) und Phlegon 'Muller Frag,

hist. gr. 3, 606;.
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verschworenen des ersten Darius nennt. Nach dem Sturze des

Aciamenidenreiches fiigten sich^ wie es scheint, die Armenier
ohne Schwierigkeit unter die Herrschaft Alexanders, selbstver-

standlich ist dabei, dass die alten Stammeskonige in den einzei-

nen Provinzen neben den fremden P>efehlsliabern fortregierten.

Unter den Nachfolgern Alexanders blieb die Sadie wie sie war,
und auch Seleukos zahlte Armenien zu den Provinzen seines

Reiches. Erst als Antiochos der Grosse anting mit den Romern
Krieg zu fiihren (um 190 v. Chr.), bemachtigten sich zwei Feld-

herren des Antiochos der Provinz Armenien und beherrschten

dieselbe selbstandig, anfangs mit der Erlaubniss des Antiochos,

der imfahig war sie zu bestrafen; spater, nach seiner Niederlage,

ergabeii sie sich den Romern. Der eine dieser beiden Feldherren

hiess Zariadres, der andere Artaxias, den Xamen nach sind beide

Eranier geweseii^j. Aber um 165 v. Chr. nahm Antiochos Epi-

phanes deii Artaxias gefangen und vereiiiigte Annenien wieder

mit dem Reiche der Seleukiden (Appian Syr. 45] . Dass bereits

^lithridates I Armenien dem parthischen Reiche als eigne Pro-

vinz einverleibt habe, beruht auf dem sehr schwachen Zeugnisse

des Moses von Kliorni und ist unwahrscheinlich , vielmehr

scheint mit dem Verfalle des Seleukidenreiches das Ansehen der

oben genannten Unterkdnige wieder erstarkt zu sein. Sie hatten

das Land in der Weise getheilt, dass Zariadres Ostarmenien be-

sass, das Land, welches an Medien, Albanien und Iberien granzt

bis nach Kolchis und Kappadokien ; Artaxias herrschte im We-
sten des Landes. Nach dem Tode dieser beiden Konige ererbten

ihre Sohne die Herrschaft, Sohn und Nachfolger des Zariadres

war Tigranes, der des Artaxias aber Artanes. Yon diesen beiden

war Tigranes der bedeutendere , er wusste es zu machen, dass

zuletzt ganz Armenien in seine Gewalt gerieth. Genaueres iiber

seine Schicksale in der frliheren Zeit seines T.ebens ist nicht be-

kannt; da aber berichtet wird, dass er eine Zeit lang als Geisel

in den Handen der Parther war [Justin 3S, 3), so ist nicht un-

w^ahrscheinlich vermuthet worden, es moge Tigranes von dem

Konige
,
mit welcliem Mithridates II Krieg geflihrt hatte , den

Parthern iibergeben worden sein. Diese entliessen ihn spater in

1 Der Name Zariadres ist uns friiher schon vorgekommen fBd. I, 665

not.', Artaxias ist gewiss iiii ersten Theiie des AVortes identisch mit Artakh*-

shatfa, vielleicht = altp. artakhshaya, d. i. gerechte Herrschaft besitzend.
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sein vaterliches Reich, freilich gcgen Abtretung eines bedeuten-

den Gebietes, ein Dienst, den ihnen Tigranes schlecht vergolten

zu haben scheint, denn wdr wissen bereits, dass er ihnen mehrere

Provinzen abiiahm und sogar die Wiirde eines Konigs der Ko~

nige auf seine eigene Person iibertragen wollte ^
. Das Gliick,

welches den Tigranes auf seiner Laufbahn begleitet hatte, machte

denselben stolz und iibermuthig. Sein Peberinuth zeigte sich

nicht bios in seinem Yerhaltnisse zu den Parthern, sondern auch

gegen die untergebenen Konige, besonders in Syrien; sie wur^

den von ihm stolz und hochfahrend behandelt, so dass sie seine

Oberherrschaft nur ungerii ertrugen (Plut. Lucull. c. 21). Xach

alter morgenlandischer Sitte liebte er es, die Eixiwohner verschie-

dener Orte zu verpflanzen, so setzte er Griecben, die in Kilikien

und Kappadokieii wohnten, nacb Mesopotamien, er zwang wan^

dernde Araberstaninae, ihre gewohnten Lagerplatze mit andern

am Euphrat an den Graiizen Commagenes zu veitausclieii . die

ihm besser zusagten 'Plin. 6, 32), Yor Allem aber war es die

von ihm neii angelegte Stadt Tigranocerta , uelche er zu bevol-'

kernsuchte, dortbin mussten sowol Griechen aus Kilikien ah

Einwohner von Adiabene. Assyiien, Gordyene und Kappadokien

auswandern 2] . Es versteht sich, dass sich Tigranes diircli solche

gewaltsame Massregeln bei seineii Unterthanen nicht ebeii beliebt

machte.

Ein verhangnissvoller Schritt war es, dass sich Tigranes in

den mithridatischen Krieg -verwickeln Hess, damit begann die

Zeit der bis an das Ende seines Lebens dauernden Derniithi-

gungen und die Eininischuiig Roms in die Yerhaltnisse Arme-

niens und Syriens, welche Jahrhunderte andauerte und fiir die

Entwicklung der eranischeii Macht im Westen ein uniibersteig-

liches Hinderniss wurde. Schon friihe hatte der grosse Konig

Mithridates in dem Kampfe auf Tod und Leben, den er gegen

1) Die meisten Miinzen, welche sich von Tigranes I noch erhalten haben.

tragen die Aufschrift fSaa'/iov. Vgl, Langlois. Numismatique de

rArmenie (Paris 1S59), p. 25 fg.

2) Strabo XI, 532. Pint. Lucnli. c. 26. Die Lage der Stadt Tigranocerta,

welche friiher ungewiss war, ist nun von Kiepert wieder aufgefunden in den

Ruinen von Arzen, welche in der Ebene gleichen Namens am Arzen-su Ni-

kephorius der Alten' liegen. Vgl. Monatsberichte der berliner Akademie.

Febrnar 1S73. p. 364fg.
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die romische Herrscliaft fiilirte
,
auch die Kdnige von Arnienieii^

Parthien iind Medien zu geAvinnen gesucht^)^ wenn auch ohue

sonderlichen Erfolg. Erst im Jahre 69 v. Chr., als Mithridates

von Lucullus besiegt imd aus seinem Lande vertrieben Avorden

Avar^ Aviirde Armenien in diese Streitigkeiten verAA'ickelt, denn

Mithridates suchte nun Schutz bei seinem SchAA ieo^ersohne Tigra-

nes. Wie es scheint, Avar dem Tigranes der Besuch seines

Schwiegervaters nicht eben Avillkommen^ er liess ihn anfangs gar

nicht vor sich, sondern hielt ihn feme voni Hofe in einer unge-

sunden sumpfigen Gegend AA'ie eincn Gefangenen. Die Romer
hielt indessen dieses Benehmeii des Tigranes nicht ab , eine Ge-

sandtschaft an ihn zu schicken und die Auslieferiing des ^lithri-

dates zu verlangen. Die Residenz des Tigranes Avar um diese Zeit

in Antiochien, dorthin lenkte also der Gesandte des Lucullus^

Appius Clodius^ seine Schrittc. Er traf den Tigranes nicht zu

Hause, derselbe Avar eben nach Phdnikieu gezogen^ und Clodius

benutzte die Zeit bis zur Ankunft des Konigs, um Verbindungen

mit den Hauptlingen anzukuilpfen ,
Avelche mit der armenischen

Herrschaft unzufrieden Avaren^ uuter ihnen Avird namentlich Zar-

bienus, Konig von Gordyene genannt ; noch mehr aber AA^aren es

die Griechen, Avelche das armenische Joch unertraglich fanden

und sich eiiier Verbindung mit den Romern geneigt zeigten.

Xatiirlich erliielt Tigranes A"on diesen Yorgangen Kunde — Zar-

bienus mnsste sein Betragen mit dem Lebeii biissen — (Pint.

Liicnll. c. 29)^ das Benehmen des romischen Gesandten konnte

ihn nicht giinstig fiir die Romer stimmen. Die Hotschaft selbst,

Avelche ihm Appius Clodius brachte, Avar auch nicht geeignet ihn

in bessere Stimmung zu versetzen
;
Lucullus gab ihm nicht ein-

mal den Titel Konig der Kdnige, und forderte ihn auf das Be-

stimmteste auf, zAvischen einem Kriege mit den Romern uud der

Auslieferiing des Mithridates zu AA^^hlen. Die ablehnende Ant-

Avort, Avelche Appius Clodius auf diese ^^orschlage erhielt, diirfte

den romischen Feldherrn nicht sonderlich iiberrascht liaben.

Das Benehmen des Tigranes gegen seinen SchAviegervater mirde

nun ein anderes, derselbe Avurde an den Hof berufen und ein

Einverstandniss ZAA’ischen den beiden Fiirsten Avar bald hergestellt.

1) Memnon Frag. 43, 2 (Muiler 1. c. p. 549 sagt, dass im Jahre 72 Mi-

thridates Avieder bei den Skythen, Farthern and Armeniern um Hiilfe naeh-

suchte, von den beiden ersten aber eine ablehnende Antvrort erhielt.
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Der Uebermuth des Tigranes sab den Kampf mit den Romern

nicht fiir so ernst an, als er in der That war^ sein thbrichtes Be-

nehmen erleichterte dem Liicullus den Sieg ungemein. Von
Kappadokien aus riickte Luculhis, naclidem er den Euphrat

(wahrscheinlich in der Gegend von Malatia) iiberschritten hatte,

erst in Sophene^ dann in das eigentliche Armenien ein. Da Ti-

granes den ersten Boten, welcher ihm eine unangenehme Nach-

richt iiberbrachte, enthaupten Hess, so m agte ihm Nieraand mehr
eine Mittheilung zu machen , er blieb ohne alle Nachricht vom
Feinde und glaubte nur den Reden seiner Schmeichler. Erst als

laicullus schon ganz in der Nahe und des Tigranes Freund Mi-

throbarzanes gefallen war, ohne denselben aufhalten zu kdiinen,

sah der armenische Konig ein, dass er sich in Tigraiiocerta nicht

halten konne, er zog sich in den Taurus (wahrscheinlich in die

Fmgegend von Mush^ zuriick und suchte dort ein Heer zu sam-

mein. Allein hierzu Hess ilim Lucullus keine Zeit, er wurde von

den Romern liberfallen und musste mit Zuriicklassunsr seines

Gepacks in schleuniger Flucht nach Norden, gegen Artaxata

ziehen. Diese Ungliicksfalle geniigten noeh nicht, den Tigranes

fur den verniiiiftigen Rath seiner Freunde zuganglich zu machen.

Der Yorschlag des Mithridates gieng dahin, man solle auf den
Kampf im offeneii Felde verzichteii und den Romern die Zufuhr
abzuschneiden suchen. Als nun aber Tigranes neue Truppeu
aus Armenien, Medien. Gordyene und Adiabene an sich gezogen
hatte, so wie Hiilfsvolker aus dem Lande der Albaner und Iberer,

da glaubte er, mit einer solchen Macht miisse es ihm gelingen

seine Hauptstadt Tigranocerta zu entsetzen , welche Lucullus
eben belagerte. Er iiberschritt wieder den Taums, aber sein

Heer hielt der rdmischen Kriegskunst nicht Stand, es entlloh

ohne auch nur das Schwert gezogen zu haben, und Tigranes %var

einer der ersten unter den Fliehenden. Die Stadt Tigranocerta

fiel nun rasch, da der griechisclie Theil der Einwohner sofort mit
Lucullus zu unterhandein begann (Dio Cass. 36, 3 a. ed. Dindorf .

Die Rdmer fanden in den koniglichen Schatzen reiche Rente, ein

grosser Theil der Einwohner wanderte in seine alte Heimath zu-
ruck. Tigranes war mittlerweile durch den Zuspmch des Mithri-
dates wieder aufgerichtet worden und hatte neue Tiuppen gesam-
melt, jetzt suchte ihn Lucullus in seiner Hauptstadt Artaxata
jenseits der Berge auf. Von Neuem wurde Tigranes geschlagen,
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aber die Beschwerden des Feldzuges riefen bei den rdmisclien

Soldaten eine so widemillige Stimmung hervor, dass Lucullus

rlickwarts zog und die Stadt Nisibis belagerte^ welche Tigranes

den Parthern entrissen hatte [Dio Cass. 36, 8. Oros. 6, 3), und

so konnten Tigranes und Mithridates wieder etwas zu Kraften

kominen.

Selbstverstandlicli wurden diese Yorgange in Armenien von

den Parthern mit grosseni Interesse verfolgt. Tigranes war ein

uubequemer Nachbar gewesen und die Partlier konnten dankbar

sein, von ihm befreit zu werden, docli aimten sie ofFenbar schon

damals
, dass die Romer ihnen nicht minder unbequem werden

konnten. Die ersten Beriihrungen der Farther mit den Bomerii

gehen bis in das Jahr 92 v. Chr., die Zeit des grossen IMithrida-

tes II zuriick. Damals schon muss Tigranes seine ehrgeizigen

Plane gehegt haben, er hielt in Gemeiuschaft mit Mithridates die

Anspriiche eines gewissen Gordius aufrecht, in Widerspruch ge-

gen die des Ariobarzanes, den ^Mithridates vertrieben hatte ; die-

sen wieder einzusetzen, wurde Sulla abgesandt (Plut. Sulla c. 5)

,

und es gelang ihm auch
,
sein Vorhaben auszufiihren. Dadurch

waren also die Romer zum ersten Male an den Euphrat gelangt,

und dem Mithridates II entging wahrsclieinlich die Bedeutung

ihrer Maclit nicht, darum wird er eine Gesandtschaft an Sulla

geschickt haben, zu der Orobazos, ein vornehmer Eranier, aus-

gewahlt wurde. Plutarch berichtet, Sulla habe drei Sitze auf-

stellen lassen, einen fiir Ariobarzanes und einen fiir Orobazos,

auf den mittleren habe er sich gesetzt. IMithridates war so unzu-

frieden daiiiber, dass sein Gesandter die Anspriiche nicht abge-

lehnt hatte, welche in diesem Betragen lagen, dass er denselben

todten liess. Seitdem der pontische Mithridates den Kampf gegen

Rom begonnen hatte, suchte er verschiedene Male die Farther in

Mitleideiischaft zu ziehen, Noch vor Anfang des Krieges (74 v.

Chr.) scheint sich Mithridates der Hiilfe der Farther, der Meder,

Skythen und asiatischen Iberer sowie des Tigranes versichert zu

haben, doch scheint diese Hiilfe nicht thatkraftig geworden zu

sein (Memnon Frag. 30, 3 bei Miiller 3, 541); eine hei Ankunft

des Lucullus gewiinschte Betheiligung dieser Yolker scheint von

den Parthern wie von den iihrigen Yolkern verlangt, aher ahge-

schlagen worden zu sein mit Ausnahme des Tigranes, welcher

wenigsteiis Hiilfe versprach iMemnon Frag. 43. 2 1. c. 549^. Die
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ungliicklichen Kampfe des Tigranes mit Lucullus konnten nur

im Sinne der Farther sein^ diese hofften aher ofFenbar ihren Vor-

theil bei denselben zu finden, ohne das Schwert zu ziehen.

Sanatrokes 1) ,
der bei den Siegen des Lucullus noch herrschte,

sandte eine freundschaftliche Botschaft an diesen, welche ebenso

freundlich erwiedert wurde ;
als aber der parthische Hof merken

liesSj dass erMesopotamien als Freis seiner Freundschaft erwarte,

hatte Lucullus nicht libel Lust, sofort einen Krieg mit Farthieii

zu beginnen, und wurde nur durch wich tigere Sorgen davon ab-

gehalten. Auch der Fartherkonig war nicht frei von Misstrauen

und hielt den Gesandten des Lucullus fiir einen Spion, doch

blieb er von thatiger Einmischung feme (Dio Cass. 36, 4), sein

Zorn gegen Tigranes war zu gross, als dass er auf die Yorschlage

horen mochte, die ihm von armenischer Seite gemacht Avurden.

Mittlerweile wurde Lucullus aus Asien abberufen und im Jahr

66 V. Chr. unternahm es Fompejus, die dortigen Verhaltnisse

nach den Wiinschen der Komer zu ordnen. Em dieselbe Zeit

starb der alte Konig der Farther und Fhraates III bestieg als

selbstandiger Konig den Thron. Fiir Tigranes Avuchsen die Ge-
fahren, zu den Bedrangnissen durch die Komer gesellte sich

auch noch die Emporung eines seiner Sohne
; es ist darum be-

greiflich, dass Mithridates und Tigranes ihr Heil bei dem neuen
Herrscher Avieder versuchten und sich Avahrscheinlich erboten,

die Frovinzen^ welche friiher Tigranes dem parthischen Keiche
entrissen hatte, Avieder herauszugeben

, Avenn die Farther den
Armeniern gegen die Komer beistehen Avollten^). Zu gleicher

Zeit kamen aber auch Gesandte des Fompejus mit ganz ahnlichen
Versprechungen‘% und Fhraates III entschloss sich zum Biind-
nisse mit den Komern. Die Folge davon Avar, dass er nicht dem
alteren Tigranes Hiilfe brachte, sondern dem

jlingeren gleich-

1) Memnon Frag. 58, 2 ih c. p. 556) nennt den parthischen Konig Phra-
dates, was wol ein Irrthum ist.

2) Cf. Memnon Frag. 58, 2 Muller 1. c. 3, 556, Ilpoc tcv Bap^ov OpaSdTrv
oiETipeapeueTo Trapa/wpeiv auxtu Msao-oxapitav -aoX Aotapr^VT|V ‘/at too?
fj.£YdXo’Jc auXoivac. Der Brief des Mithridates an den Partherkonig

, der sich
in den Fragmenten des Sallust befindet, ist naturlich in dieser Form nie ge-
schrieben worden.

3) Dio Cass. 36, 45: '0 nojiZTito; tT,M Tij) (tpaax^ oid Tor/iaav Iri
toT? oiToU -p03'jvl9EX0 xai is ttjv ’Apucviav a'j-Jri ttjv toj TiYpdvo'j

dveTTEicev,
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namigen Sohn desselben, welcher sich gegen seinen Vater emport

hatte. Mit Hiilfe des Pbraates, dessen Tochter er gekeirathet

hatte, fiel Tigranes der Jtingere in Armenien ein, nahm seinem

Vater einen Theil des Reiches weg und belagerte dessen Haupt-

stadt Artaxata. Als aber die Belagerung sich in die Lange zog,

kehrte Phraates in sein Reich zuriick^]; alsbald iiberfiel der altere

Tigranes den Emporer und zwang denselben^ sich zu Pompejus

zu fliichten. Mit Pompejus zog der junge Tigranes in Armenien

ein , die Romer waren iiberall siegreich, Mithridates musste ent-

fliehen und der alte Tigranes sich unterwerfen. Bei dem darauf

folgenden Friedensschlusse musste Tigranes Syrien
,
Phonikien,

Kilikien und Galatien abtreten , in seinen iibrigen Besitzungen

wurde er bestatigt, nur Sophene und Gordyene wurden fur den

jiingern Tigranes ausbedungen, Mit dieser Ordnung der Dinge

war aber der letztere sehr unzufrieden und betrug sich so leiden-

schaftlich, dass ihn Pompejus gefangen nahm und er spater in

Rom hingerichtet wurde (Appian Mithrid. c. 104. 105. 107),

Sophene und Gordyene Avurden zu Kappadokien geschlagen.

Phraates hatte eben so wenig Grund mit diesen Anordnungen

zufrieden zu sein als der jiingere Tigranes. Wenn, wie wir hb-

ren, Pompejus dem Phraates ziemlich dasselbe versprochen hat,

was ihm Tigranes der Aeltere anbot, so muss diess die Euphrat-

grmze gewesen sein, abgesehen von Gordyene, welche Provinz

Phraates als sein altes Eigenthum beanspruchte. Da Pompejus

gar nicht daran dachte, diesen Yertrag auszufiihren, so begreifen

wir die Verstimmung, welche sich alsbald des parthischen Konigs

bemachtigte. Pompejus Hess sich dadurch in seinem ohne ZavcL

fel Avohl berechneten Betragen nicht beirren. Als ihm bald dar-

auf die Konige der Meder (vielleicht Darius cf. Appian Mithr. 106)

und Elymaer Gesandte schickten (welche der parthische Gross-

kbnig zu seinen Untergebenen rechnete), da ervviderte er ihre

Botschaft freundlich, und als Phraates nun mit bewaffneter Hand
einen Einfall in das ihm zukommende Gordyene machte (65 v.

Chr.), Hess er ihn durch seinen Feldherrn Afranius daraus ver-

treiben und bis nach Arbela verfolgen . TJm erneuerte Biindniss-

1; Dio Cass. 36, 51. Florus 3, 5. Nach dem ersteren Schriftsteller muss

damals der Euphrat als Granze zwischen den Rbmern und Parthern festgesetzt

Avorden sein.

2; Plutarch. Pomp. 33—36. Dio 37, 5 Valer. Max. 9, 11. Zonaras 10,4.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. HI. 7
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antrage des Phraates kiimmerte sich Poinpejus gar niclit welter,

aucli war es nur die Furcht, welche den Partherkonig dazu ver-

anlasste, denn die Komer standeii schon in der Nahe des Tigris.

Als nun aber Pomp ejus dem Phraates sogar den Titel eines K6-
nigs der Konige vorenthielt

,
wurde dieser sehr zornig und ver-

hot ihm den Euplirat zu iiberschreiten , worauf Pompejus eine

unbestimmte Antwort gab. Zum Aeussersten wollte es Pompejus

nicht treibeii
,
denn er hatte von Rom aus keineii Auftrag gegeii

die Partner Krieg zu fiihren, und wagte desshalb die grosse Ver-

antwortlichkeit nicht auf sich zu nehmen. Im Jahre 64 v. Chr.

inachte Phraates einen Einfall in das Gebict des Tigranes
, und

dieser rief sofort die Hiilfe der Romer an. Aber Pompejus rieth

zum Frieden. Die Streitigkeiten, sagte er, betrafen nur einige

ungewisse Granzgebiete, daher sandte er drei Manner, welche das

Schiedsiichteramt versehen sollten. Wirklich gelang es diesen,

die beiden Streitenden in kurzer Zeit zu einigen, denn beide wa-

ren erzlirnt liber Pompejus und glaubten ihm vereint doch noch

eher ^yiderstand leisten zu konnen, als vereinzelt. — Weiter als

diese Retheiligung an den armenischen Wirren erfahren wir

nichts von Phraates III, mlissen aber nach den gegebenen Yer-

haltnissen bezweifeln, dass ihm vergonnt war nach anderen

Seiten hin fur die Ausbreitung der parthischen Macht zu wirken.

Er wurde im Jahre 60 von seinen beiden Sdhnen Orodes und
Mithridates ermordet ^DioC. 39, 56', er hat demnach 7— 10 Jahre

regiert .

14. Mithridates III Arsakes XIII; . Es ist schwer, aus

den Avenigen, abgerissenen Xotizen, die uns liber die zunachst

folgenden Ereignisse im Partherreiche geblieben sind, ein klares

Bild der dortigen Zustande zu geAviniien. Fast selbstverstandlich

ist es, dass die beiden Vatennorder sofort liber die Theiliing der

Rente in >Streit gerietheu oder doch, dass keiner dem andern Yer-

trauen schenken konnte. Wenn wir den jMithridates als den

nachsten Nachfolger des Phraates III annehmen, so stlitzen wir

uns dabei hauptsachlich auf das Zeugniss Justins (42, 4',. Die

1 Pint. Pomp. c. 3S. Dio 37, 5.

2, St. Martin 2, 10" will die Kegierungszeit des Phraates III von 67—57

V. Chr. fe>tsetzen, doch kommt diese Abweichung besoiiders daher, dass er

versucht, die Angaben der classischen Schriftsteller mit denen des Moses von
Khorni auszugleichen.
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nachste That des iNIithridates nach seiner Thronbesteiguiig muss
gewesen sein, den durch die romischen Schiedsrichter beigelegten

Streit mit Armenien wieder aufzunehmen und zu Gunsten der

Farther zu erledigen
; denn da zur Zeit, als Crassus seinen Feld-

zug beginiit, Gordyene in den Handen der Farther war, so wird

es etwa um das Jahr 57 zuriickerobert worden sein. In der That

meldet Justin il. c.) von einem Kriege eiiies Mithridates gegen den

armenischen Koiiig Ortoadistes (cf. p.87], der vielleicht derselbe

sein kaim als Artavasdes, welcher zwar seinemVater Tigranes erst

uni 36 nachfolgte, aber schon seit 55 zumMitregenten angenoinmen

war, wie eiiie Miinze bezeugt (Dulaurier Lc. p. 33]. Eine Empo-
rung des Orodes nothigte den Mithridates zur Riickkehr, bei sei-

ner Annaherung entiioh Orodes. Bald darauf wurde aber ^Mithri-

dates III seiner Grausamkeit wegen abgesetzt, vom parthischen

Senat, wie Justin berichtet, es ist aber wahrscheinlich nur eine

Verschworung der Grossen gewesen. Orodes liatte entweder

gleich nach der Thronbesteigung des Mithridates oder doch ivenig

spater enttliehen miissen, jetzt wurde er von Surena aus seinein

Exile zuriickgeholt und die Krone auf sein Haupt gesetzt. Nach
Dion erhielt Mithridates, den man aus irgend einem Grunde

nicht ganz beseitigen mochte, die Frovinz Medien (wahrscheinlich

Grossmedien) zugetheilt. Was nun geschah, war zu erwarten,

und ist wol auch von Orodes vorausgesehen und gewiinscht wor-

den. ^lithridates wollte sich mit der Lage der Dinge nicht zu-

frieden geben, er suchte seinen Bruder wieder zu entthronen. der

seine Auschl^e entdeckte und ihm auch Medien nahm, Mithri-

dates doll nun zu dem romischen Feldherrn Gabinius in Syrien

i56 V. Chr. ,
und suchte mit dessen Hiilfe zum Ziele zu ge-

langen. Nationalstolz oder gar Yaterlandsliebe diirfen wir na-

turlich bei einem parthischen Frinzen nicht suchen , es gilt bei

ihiien immer nur, persdnliche Zwecke zu erreichen. Ohne Zwei-

fel wusste Mithridates recht gut, dass er sich in eine druckende

Abhangigkeit von den Rbmern bringen werde, wenn er sich von

diesen wieder auf den parthischen Thron setzen liesse , aber er

hoffte wahrscheinlich ,
dass ihm dann die Verhaltnisse bald ge-

statten wlirden
,
sich des romischen Einflusses wieder zu entledi-

gen. Indessen seine Envartung schliig fehl, der rdraische Feld-

herr Gabinius fand einen Zug nach Aegyptcu lohnender und

leistete die versprocliene Ilulfe nicht. Mittlerweile fand Mithridates
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an den Arabern in Mesopotamien Anhanger^), er bemachtigte

sich Babylons und, wie es scheint, erklarte sich auch Seleukia fiir

ihn (cf. Plut. Crassus c. 21); in Babylon wurde er von Orodes

belagert und ergab sich demselben, iiachdem die Stadt durch

Hunger zur Uebergabe gezwungen worden war. Dass Orodes

seinen Bruder sofort hinriehten liess (Justin 42, 4), kann uns

nicht auffallen ; er war politisch gefahrlich, so lange er lebte, und

wer es uber sich gewinnen konnte, seinen alten Vater zu todten,

der hat sich gewiss nicht gescheut, seinem Bruder ein gleiches

Loos zu bereiten. Der Tod des Mithridates muss etwa im Jahre

55 V. Chr. erfolgt sein, denn Gabinius war erst im Jahre 56 ro-

mischer Proconsul in Syrien
,

friiher kann also ]Mithridates nicht

zu ihm geflohen sein,

15. Orodes (Arsakes XIV) . Kaum hatte sich der neue

Konig der Koiiige in den unbestrittenen Besitz seiner Wiirde ge-

setzt, als ihm eine so erusthafte Gefahr vom Westen her drohte,

wie kaum seit den Tagen Alexanders des Grossen erschienen war.

Lie. Crassus war im Jalu*e 55 v. Chr. Consul in Rom geworden
und hatte deii Auftrag erhalten, die Angelegenheiten des Morgen-
landes zu ordnen. Ein Krieg gegen die Farther lag nicht in den
Auftragen des romischen Senats, die Farther hatten zu einem
solchen keinen Anlass gegeben und auch die Politik gebot den-
selben nicht, gleichwol wusste man allgemein, dass es in der Ab-..

sicht des neuen Consuls liege, einen solchen Kampf zu beginnen,

Habsucht und Ruhmbegierde waren die Triebfedern zu diesem
unklugen Unternehraen, die Farther galten fiir sehr reich , und
den mehr als sechzigjahrigen Crassus geliistete nach ihren

Schatzen, Dann wollte aber der eitle Mann auch den Lucullus

und Pompejus iibertrelFen, wie Alexander gedachte er nach Baktra

und bis an den Indus zu dringen. Der parthische Staat war da-

mals kaum in der Verfassung, den Romern mit Erfolg die Spitze

zu bieten ; wenn das XJnternehmen statt mit einer Demiithigung

der Farther zu endigen, zu deren Ruhme gereichte, so ist diess

weniger die Schuld ihrer Ueberlegenheit, sonderu der Kopflosig-

keit des Crassus, welcher von den Erfahrungen seiner Vorganger
auf gleichem Wege keinen Nutzen zu ziehen wusste.

Es war im Jahre 54 v. Chr., als Crassus zum ersten Male den

1 Appian Syr. 51

.
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Euphrat iiberschritt und in Mesopotamien einfiel. Da man dort

an einen Krieg niclit dachte, so wareii auch keine Vorbereitimgen

getrofFen, und dem Crassus wurde es ieicht zu siegen. Siilakes,

der parthische Kefehlshaberj versuchte zwar zu widerstehen, aber

er wurde bei Ichnae geschlagen
;
verwundet entfloh er, uni sei-

nem Herrn, dem Partherkonige, den Einfall derEomer anzusagen

.

Die griecliischen Stadte unterwarfen sich den Romern geme^ iiiir

Zenodotion zeigte sich treulos^ Mmrde aber auch zerstort und

seine Einwohner zu Sklaven gemacht. Diese leichten Siege hielt

Crassus flir eine grosse That und Hess sich von seineii Soldateii

als Imperator begriisseii; im Herbste fiihrte er seiii Heer wieder

liber den Euphrat zuriick in die Winterquartiere
;
nachdem er

7000 Fussganger und 1000 Reiter als Besatzung in den eroberteii

Stadten zurlickgclassen hatte. Mit Recht ist dieser Ruckzug als

ein grosser Missgriff getadelt worden. Wollte Crassus die Far-

ther unvermuthet angreifen, so musste er rasch vorriicken und

dem iibeiTaschten Eeinde so viel Land als mbglich abnehmen; es

wiirde ihm ein Leichtes gewesen sein^ bis nach Babylon und Se-

leukia vorzudringen und diese beiden iioch keineswegs beruhigten

Stadte einzunehmen. Jetzt hatte er den Parthern einen emst-

lichen Schaden nicht zugefugt ,
^vohl aber dieselben von seinen

Absichten iinterrichtet^ und sie batten den Winter hindurch Zeit

sich zu riisten. Noch ehe im Jahre 53 v. Chr. Crassus sein Heer

zum ZAveiten Male bei Zeugma liber den Euphrat fiihrte^ erhielt

er eine Gesandtschaft des Orodes, der zu wissen verlaiigte, ob er

den Krieg im Auftrage des romischen Senates oder aus eigenem
Antriebe beginne, worauf Crassus die hochmiithige Antwort gab,

er werde in Seleukia die Antwoit geben, eine Erwartung, welche

die parthischen Gesandten als lacherlich darstellten. Nachdem

nun jede Mbglichkeit eines Vergleiches abgeschnitten war, han-

delte es sich urn den Weg, auf dem man nach Parthien vordringen

sollte. Der Konig Artabazos^ von Armenien, Sohn und Nach-

1, Cf. Plut. Crassus c. 16 fg. Dio Cassius 40, 12 fg. Das hier genannte

Zeugma ist wol das nordliche, das heutige Bir (cf. Bd. 165,, nicht das siid-

liche bei Thapsakus. Ueber die verschiedenen Zeugma vergl. man Ritter,

Asien 10, 959 fg.

2 Artabazos bei Plutarch ist 'vvol nur eine andere Aussprache des Namens

Artavasdes (Ashavazdao im Avesta), cf. ’Qpop.aaor,; und Dpofxa^r,;. Auf den

von Artavasdes erhaltenen Miinzen ,Dulaurier p. 53 fg. nennt sich derselbe

Konig der Konige wie sein Vater Tigranes.
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folger des Tigranes^ stiess mit 6000 Eeitern zu Crassiis und ver-

sprach, ein weit grosseres Heer zu stellen und zu unterhalten.

Er rieth_, den Weg nach Parthien durch Armenieii zu nehmen,

dort sei das Land sehr gebirgig und hindere die Farther, von

ihrer Reiterei Gebrauch zu machen, welche die Hauptstarke ihres

Heeres bilde. Diesen Rath eines aufrichtigen Rundesgenossen

hatte Crassus beherzigen sollen, er Avies denselben jedoch ab und

erklarte, durch Mesopotamien ziehen zu wollen. Auch dieser

Plan hatte sehr wohl gelingen konnen, wenn er mit der nothigen

Umsicht ausgefuhrt worden ware. Crassus hatte den Weg AA^ah-

len konnen, den friiher Kyros der Jiingere mit seiner Armee
langs des Euphrats gezogen A\^ar (Bd. 2, 437). Die ScliAAierig-

keiten, mit Avelchen Kyros zu kampfen hatte, bestanden fiir

Crassus nur zum Theil, denn die romischen TransportschiiFe

konnten das Heer auf dem Euphrat begleiten und dasselbe gegen

jeden Mangel schiitzen. In der That Avar diess der Yorschlag des

Cassius, AA’elcher den Crassus als Quastor begleitete, aber auch

dieser Rath Avurde verAA^orfen, Avie der des Konigs A^on Armenien.

Ein dritter Weg Avare derjenige geAAesen, auf Avelchem friiher

Alexander an den Tigris gelangt AA^ar. Lngliicklicher Weise

AA'ahlte Crassus auch diesen Weg nicht, sondern entschloss sich

auf den Rath eines treulosen arabischen Fiirsten, den kiirzesten

Weg durch das Innere Mesopotamiens zu ziehen, dessen Be-

schaffenheit ihm Avahrscheinlich gaiiz unbekaniit gewesen ist.

Der Zug des Crassus lasst uns einen Blick thun in die inne-

ren Yerh^tnisse Mesopotamiens. Es ist unA^erkennbar, dass schon

damals, als von religiosen Gegensatzen noch nicht die Rede sein

konnte, die dort angesiedelten Griechen immer ihre Blicke nach

dem Westen richteten, Aveil es ihnen AAuderstrebte
, sich a^oii den

Ydlkern des Ostens beherrschen zu lassen, deren Gebieter sie

lange Zeit gewesen AA aren und AA^elche sie nicht an Bildung gleich-

stehend erachteten. Der Zug Alexanders hatte in Mesopotamien

AA’eit tiefere Spuren zuriickgelassen, als w^eiter ostlich in den Lan-
dern jenseits des Tigris. Mag auch die Nachricht ubertrieben

sein, dass Mesopotamien erst durch die Makedonier Stadte erhal-

ten habe^j, da wir Stadte Avie Kharan und Babylon schon in

1) Pirn. H. N. 6, 2G: Mesopotamia tota Assyriointm fuit, vicathn cUspersa

praeier Bahyloniam et Ninum. Macedones earn in nrhes congregavere ^rropter

uhertatem soli.
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friihester Zeit envahnt finden; gewiss ist aber^ dass ehie grosse

Anzahl griecbischer Niederlassungeii dort gegriindet wurde, und

dass in manchen Theilen Mesopotamiens die griechische Bevol-

kerung der einheimischen nicht viel nachgab. Die Seleukiden

stiitzten sick vorzugs'v\ eise auf dieses griechische Element
;
da-

durch erhielten die Giiechen den Yorrang als der herrschende

Theil^ und auch wer von den Eingebornen zu Aemtern und
Ehren gelangen wollte, musste die Sprache und Sitten der Herren

des Landes erlernen. Diese IJmstande trugen allerdings dazu

bei^ die Kenntniss des griechischen Wesens auch unter den Ein-

gebornen zu verbreiten^ iibertrieben aber ist es, Avenn man glaubt^

dass das Griechenthum das einheimische Element fast verdrangt

habe. Es fehlte zu alien Zeiten nicht an Lenten in Mesopota-

mien, denen das Griechische ganz uubekannt Avar, und auch die

Gebildeten unter den Eingebornen— Syrer A\'ie Araber— straub-

ten sich, die Ueberlegenheit der Griechen anzuerkennen
^
und

Aviesen auf das hohe Alter und den AYerth der eigenen einheiim-

sehen Literatur hin. Die Eingebornen bevorzugten ebenso die

Herrschaft der Morgenlander, Avie die Griechen die der griechen-

freundlichen Romer. Als nun das Reich der Seleukiden immer

sehAvacherAvurde, da bekamen die Eingebornen das UebergeAvicht.

Wir brauchen hier nur an bereits Bekanntes zu erinnern. Zueist

dehnten die Farther ihre Herrschaft iiber Mesopotamien aus und

ZAvangen die BeAvohner, griechische Avie einheimische, zur Aner-

kennung derselben. Spater Avurden die Armenier machtig und

breiteteii ihre IVIacht iiber Mesopotamien aus. 3 1an darf die Sache

iiidessen nicht so verstehen, als habe es um diese Zeit keine ein-

heimischen Konige in IMesopotamien gegeben. Was die Farther

AAue die Armenier erstrebten ,
Avar die Wiirde des Grosskonigs

;

AVer diese anerkannte, AAUirde in seinem Besitze bestatigt und

konnte ruhig AA^eiter regieren. Darum finden Avir um diese Zeit

syrische AAue arabische Herrscher in Mesopotamien. ZAvei von

diesen arabischen Fursten stellten sich nun in diesem Streite auf

die Seite der Farther. Der eine, Alchaudonius, erklarte sich offen

fiir sie und Avar daimm ungefahrlich , der andere, Abgar
, hatte

von Fompejus Wohlthaten empfangen und gait fiir einen Freund

Der Name wird sehr A^erschieden von den Alten angegeben. Dio

{40, 20' schreibt »
Appian Plutarch 1. c. c. 21 j

Aoiauvr,;,

Flo us 3, 11 nennt ihnMazaras, bei Sextus Rufus schwanken die Lesarten.
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der Romerj war aber in Wahrheit von den Parthern erkauft. Sein

Einfluss sollte fur die Eomer verhangnissvoll werden.

Unter der Maske eines Freundes kam Abgar in das romische

Lager und wusste den Crassus fiir sich einzunehmen. Er brachte

ibm Nachrichten von den Paithern, er schilderte ihm die Furcht

und den Scbrecken, welche iiber den romischen Angriff unter

ihnen herrscbten, wie sie bereit seien, mit ihren Habseligkeiten

nach Hyrkanien zu entfliehen ,
and dass die in Mesopotamien

stehende Heeresmacht keine andere Aufgabe habe^ als diesen

Riickzug zu decken. Wolle man also iiberhaupt mit den Parthern

noch handgemein werden, so miisse man sich beeilen. In Wahr-

heit jedoch verhielt sich die Sache ganz anders. Orodes w'ar mit

einem starken Heere in Armenien eingefallen, um den Artavazdes

zuhindern, sich mit den Romern zu verbinden. In Mesopota-

mien stand der Surena i) mit einem starken Heere
,
w elches zu-

meist aus Reiterei bestand, dem tiichtigsten Theile der parthi-

1 , Da der Name Surena ofter vorkommen wird, so wollen wir gleich hier

Alles zusammenstellen, was iiber das ^del besprocheneWort uns zuganglich ist

(vgi. St- Martin, Fragments d’unehistoire des Arsacides l,4Sfg. unddessen Note

zu Lebeau, Histoire du Bas-Empire 3, 79 fg. Lagarde, Gesammelte Abhand-

iungen 192; . Plutarch betrachtet Surena als Xitel, denn er sagt Crassus 21, 6

.

6 lo’jpfjNa? rXo'jTtp y.ai p.£Td paadia osurepo? und weiterhin

21, 7 . TcaTci i’Ai'A.Tr^o paaiXet Y^vopLm ndp3cjv erriTtHevat

TO otdor^pa TrptuTo?. Dazu stimmt Ammianus Marc. 24, 2. 4 : Sm'ena post regetn

apuil Pei'sas promeritae dignitatis; ibid. 3. 1. Surenam Persiciim ducetn 30, 2. 5.

udvenit Surena 2̂ otestatis secundm post regem. Endlich Zosimus 3, 15: 6 y^o

^o’jpT)vac dpy'^i; toOto rcipd Hsp^ai? ovotj^a. Demnach schiene Surena kein

Name, sondern eine Wiirde zu sein. Dagegen stiitzt sich St. Martin auf die

Auspriiche des Moses von Khorni , der in seinem Geschichtswerke die Arsa-

kidenfamilie in vier Geschlechter zerfallen lasst (2, 28, 67), das regierende,

dann Karen Pahlav, Suren Pahlav und Aspahbed Pahlav
;
den Namen Pahlav

fuhrten sie gemeinschaftlich, von der Hauptstadt der Gegend hergenommen,

aus der sie alle stammten , von diesem Namen ist oben die Rede gewesen,

als wir von den Parthern sprachen. Das letzte der genannten Geschlech-

ter stammt von einer Tochter ab, die einen Feldherrn Aspahbed gehei-

rathet hatte, daher der Name; Karin und Suren sind aber die Eigennamen
der Begriinder der beiden Geschlechter. In der That wird von Faustus By-
zantinus (4, 33. 36 ed. Ven., neben dem arsakidischen Suren auch ein persi-

scher genannt
, so dass der Name allgemeiner gebrauchlich gewesen zu sein

scheint. Der Name Karin i. e. Qji ist auch im Shahname noch gebrauch-

lich genug und bezeichnet mehrere namhafte Heldeii, dagegen wusste ich

Suren als persischen Namen nicht zu belegen.
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schen Truppen, den aber Orodes in dem gebirgigen Armenien’

nicht gut brauchen konnte. Dass man dem romischen Feldherm

gerade den Surena gegeniiber stellte, bewies auch, dass man
ernsthaft zu ktopfen gesonnen sei, denn der Surena, obwol erst

30 Jahre alt, war bei den Parthern seiner Tapferkeit und seiner

Klugheit wegen sehr angesehen, Als treuer Freund des Orodes

hatte er sich bereits bewahrt, indem er diesen aus dem Exile zu-

riickfuhrte und fur ihn Seleukia eroberte. Indessen die falschen

Nachrichten des Abgar batten den wesentlicbsten Antheil an dem
unheilvolleii Entschlusse des Crassus, mitten durch Mesopota-

mien zu marschiren : er furclitete, die partbische Beute, nacb der

er so liistern war, mdcbte ibm entgebeii , wenn er sicb nicbt be-

eile sie einzubolen. Nacbdem Crassus den Euphrat iiberschritten

hatte, diente ibm Abgar als Fiihrer auf seinem Marsche. Die

Farther batten bis dahin in Mesopotamien weiter nichts unter-

nommeii, als dass sie die ibnen von Crassus entrissenen Stadte

belagerten, es scbeiut ibnen aber nicbt gegliickt zu sein, eine

davon den Romern wieder abzunebmen. Einzelne romiscbe Sol-

daten batten sich indessen durch die Reiben der Belagerer ge-

schlicbeu und waren zur Armee gekommen, sie berichteten, dass

die Farther tiicbtige Soldaten seien und der Kampf mit ibnen

nicbt so leicbt und gefabrlos sei, als man gewohnlicb annebme.

Diese Nachrichten, verbunden mit der Eintonigkeit der Ebenen ‘
,

durch welche man zog, dienten nicbt dazu, den Mutb der Romer
zu beleben. Von den Farthern zeigten sich bier und da Spuren,

obne dass man sie zu Gesicht bekam , und die einzige Nacbricbt

von Bedeutung, welche man erhielt, war die Anzeige des Arta-

vazdes , da^s ein partbiscbes Heer in Armenien eingefallen sei,

er sei dessbalb ausser Stande, die versprocbene Hiilfe zu sendeii,

er bitte vielmehr selbst um Unterstiitzung. Crassus
,
der seine

^vabren Freunde nicbt kannte, sab in dem Beiiebmeii des arme-

nischen Konigs einen Akt der Treulosigkeit, statt der gewiinscb-

ten Hiilfe sandte er ibm die Drobung zu, dass er kommen und

ihn ziicbtigen werde, sobald die Farther abgetban seien. Mitt-

lerweile war das romiscbe Heer bis in die Nahe des Bilikbliusses

gekommen und Abgar hatte nun seinen Zweck erreicbt : er ha+te

1
' AVir wissen jetzt, dass die Nachncht Plutarchs uber die Oede jener

Gegend ubertrieben ist Einlormig ist jener Landstrich, aber durchaus nicht

unfruchtbar, nicht einmal ganz eben.
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das romische Heer iii eine Gegend gelockt, in welcher die Farther

wegen ihrer iibeiiegenen Reiterei im entschiedenen Yortheil wa-

ren. Taglich hatte er bisher sich vom Heere entfernt unter dem

Vorwande, anf Kundschaft anszugehen, in Wahrheit um den

Parthern Nachiichten zu geben; jetzt entfernte er sich unter dem-

selben Vorwande, um nicht wieder zu kommen^). Kurze Zeit,

nachdem er verschwunden war, meldeten dem Crassus seine

Kundschafter, dass eine bedeutende Heeresmacht der Farther im

Anzuge sei. Trotzdem dass die Romer vom Marsche ermiidet

waren, beschloss Crassus doch alsbald die Farther anzugreifen,

nachdem sein Heer gegessen und aus dem Wasser des Bilikh

sich nothdiirftig erfiischt hatte; der Feldherr war eben sieges-

gewiss und ein grosser Theil des Heeres thelite seine IJeberzeu-

gungen. Eine schmerzliche Tauschung stand den Romern bevor,

anstatt des Sieges eine Niederlage. Sie kannten nicht die par-

thische Kampfesweise, welche keine andere war als die, Avelche

friiher die Perser gegen Xenophon und seine Schaaren geiibt

batten. Sie bestand darin, dass man mit dem Feinde moglichst

wenig handgemein wurde, aber ihn von der Feme aus moglichst

zu schadigen und zu quiilen trachtete, Diese Kampfesweise

konnten die Farther in der Ebene bei ihrer liberlegenen Reiterei

gegen die Romer sehr gut in Anwendung bringen. Sie schleu-

derten von feme Ffeile und Wurfspiesse gegen die Romer und
machten auf diese Weise sehrViele kampfunfahig, aber sie hiite-

ten sich in die Nahe zu kommen. Anfangs glaubte Crassus, dass

die Farther zum Angriff iibergehen wiirden, sobald die Geschosse

verbraucht seien, bald aber bemerkte er, dass auf Kameelen
immer neues Material herbeigebracht wurde

; diess machte ihn

bestiirzt, denn gegen eine solche Kampfesweise miihte die Tapfer-

keit der Romer sich vergeblich ab. Da iiberdiess Gefahr vor-

handen war, dass die Farther mit ihrer Reiterei das romische

Heer umgehen und umzingeln wiirden, so sandte Crassus seinen

Sohn mit 1000 gallischen und 500 andern Reitern nebst 500 Bu-
genschlitzen und 4000 Fusssoldaten gegen die zunachst stehenden

Schaaren der Farther. Diese Unternehmung fiel ganz ungliick-

lich aus. Die Farther lockten diese Schaar durch verstellte Flueht

1 Xach Dio 40, 23) ware Abgar mit seinen Truppen ziiruckgekommen
und hatte die Romer gleichfalls angegriffen.
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weit himveg und umzingelten tind tddteten dieselbe, so dass im

Ganzen nur 500 Gefangene gemacht warden
, die Uebrigeu zogen

den Tod der Gefangenscliaft oder schimpflichen Fluclit vor, unter

ihnen auch der junge Crasstis. Umsonst hatte der jlingere Crassus

an seinen Vater um Hiilfe geschickt, seine Hoten kamen ent>-

weder gar nicbt oder zu spat an. Eben ais der altere Crassus sicb

anschickte, seinem Sohne eine grossere Truppenmacht zuzusen-

den, kamen die Parther wdeder zuriick^ den Kopf des jungen

Crassus tragend und Siegeslieder singend. Was Plutarch von

dem Benehmen der Parther erzahlt, erinnert lebhaft an die

Kampfe, w^elche im Shahname beschrieben werden. Die tapfer-

steii unter ihnen traten vor die Schlachtreihe und hohnten die

Komer, den Feldherrn insbesondere, ohne Zweifel um dieselben

dadurch zu Einzelkampfen zu reizen. Die Romer hielten aus bis

an den Abends ohne das Schlachtfeld zu verlassen, erst die Nacht

machte dem Gefechte ein Ende^ und diess war ein Gliick fur die

Kbmer; sie hatten furchtbar gelitten^ an 4000 Schwerverwuindete

bedeckten das Schlachtfeld, der Schaden, den man dem Feinde

zugefugt hatte, w'ar dagegen gering zu rechnen. Es liess sich

voraussehen, dass die Parther am ]Morgen zuriickkehreii und in

gleicher Weise w^eiter kampfen w iirden, es musste also noch w ah^

rend der Nacht ein Entschluss gefasst w^erden, was weiter zu

than sei, w'enn nicht das gesammte Heer der Romer dem sichern

Tode entgegen gehen sollte.

Fnwdllkuhrlich vergleicht man die I^age der von den Par-

thern bedrangten Romer mit dem ahnlichen Zustande der zehn-

tausend Griechen nach der Ermordung ihrer Flihrer, und man
ward sich sagen miissen

,
dass die Bedrangniss der Griechen bei

ihrer geringen Anzahl und der w^eiteren Entfemung von jeder

moglichen Hiilfe die grossere w^ar. Die Romer hatten mehrere

feste Platze in der Nahe, noch in derselben Nacht konnten sie

die Stadt Kharan erreichen und auch Ichnae w'ar nicht w'eit ent-

fernt^), ein Marsch von wenig Tagen fiihrte sie von dort in be-

freundetes Gebiet. Allein bei den Griechen standen Planner an

der Spitze, w^elche den Muth nicht verloren, die Schw'achen auf-

richteten und die nothigen Hassregeln beriethen. Wie die Romer

so w^aren auch ehemals die Griechen durch die ungewohnte

1 Ueber die Localitat der Schlacht vergl. noch Ritter I c. 10, 1 121 fg.
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Kampfesweise der Perser belastigt worden, aber eine einzige

nachtliche Berathung der Fiihrer batte hingereicht, um die no-

tbigen Mittel ziu* Abwebr aufzufinden (Bd. 2, 451). Crassiis

aber batte nacb der ungliicklichen Scblacbt durcb die Kiederlage

und den Verlust seines Sobnes vollig die Besinmmg verloren,

stumm und tbeilnabmlos lag er in seiiiem Mantel gehiillt am Bo-

deii. Seine Untergebenen jedocb, der Legat Octavius und der

Quastor Cassius traten zu einer Beratbung zusammen. Es wurde

bescblossen , nacb dem nabe gelegenen Kharan zu marscbiren,

wo eine rdmiscbe Besatzung lag, die 4000 Verwundeten musste

man zuriicklassen, es blieb bei dem verzweifelten Zustande keine

andere Wabl. Wenn uns Plutarcb recbt berichtet, so muss die

Auflosung der Armee scbon damals ibren Anfang genommen ha-

ben. Der Rlickzug nacb Kbaran gieng nur langsam von Statten,

die leicbter Verwundeten batte man mitgenommen und sie

schleppten sich nur langsam dabin
, aucb gerieth man dfter auf

Ab^vege. Dreihundert Reiter erreicbten unter der Fiihrung eines

gewissen Ignatius Kharan scbon um Mitternacbt, der Anfulirer

meldete dort kurz
,
dass Ciassus den Parthern eine Scblacbt ge-

liefert babe, zog aber dann, obne sich in Erorterungen einzulas-

sen, mit seiner Schaar weiter nacb Zeugma und gelangte gllick-

lich auf romisches Gebiet. Die Meldung war indessen fiir Crassus

docb von Nutzen : der Befeblsbaber von Kharan abnte den ivab-

ren Sachverhalt und zog dem rdmiscben Heere entgegeii
,
um es

sicher in die Stadt zu bringen
; demungeachtet Helen am Morgen

nocb betrachtliche Abtheilungen
, welche sich verspatet batten,

den Parthern in die Hande
, welche aucb die zuriickgelassenen

Verwundeten schonungslos niedermachten. Hinter den Mauern
von Kharan ivaren nun die Romer geborgen gewesen, da die

Farther nicbt daran denken konnten
, mit einem Heere, das vor-

zugsweise aus Reiterei bestand, die Stadt zu belagern. Der
Surena war sogar unschliissig, ob er sich iiberhaupt bei Kbaran
nur aufhalten w^olle

, jes war ibm namlich das Gerucht zugekom-
men, Crassus sei eiligst mit seinen besten Truppen weiter gezo-

gen, imd nur der \verthlose Theil des Heeres babe sich nacb
Kharan geworfen. Um nun zu erfahren, ob Crassus in Kharan
sei Oder nicbt, bediente er sich eines siimreichen Mittels. Er
Hess den Crassus und Cassius aulfordern, auf den Mauern zu er-

scheinen, da er w iinscbe, sich mit ihnen zu besprechen. AH diese
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nun seiner AufForderung Folge leisteten und Araber, welche die

romisclien Feldherren sehr wobl kannten, ikm versicherten, dass

er wirklich den Crassus und Cassius vor sich babe , da stand er

von aller unniitzen Verfolgung ab und blieb in der Nahe von

Kharan. Warum nun aber Crassus nicht in Kharan blieb, ist

bis jetzt nicht aufgeklart, es mag sein, dass es ihm fur sein Heer

an Lebensmitteln mangelte oder dass er sich nicht sicher genug

fuhlte, genug, er dachte an Flucht, Die erste Bedingung des

Gelingens ware gewesen, dass er seine Absicht moglichst geheim

gehalten hatte, es wusste sie aber jedermann in Kharan, darunter

auch Solche, welche sie den Parthern mittheilten. In einer mond-
losen Nacht entfloh Crassus aus Kharan , nicht verfolgt von den

Parthern, obwol sie seinen Abzug wussten, weil sie in der Nacht

nicht kampfen wollten und auch nicht gut kampfen konnten.

Aber er Avar wieder in die Hand eines unzuverlassigen Fiihrers

Namens Andromachos gefallen, der ihn so in die Irre leitete, dass

er bis zum Anbruch des Tages noch nicht weit gekomnien Avar,

und von den Parthern leicht eingeholt werden konnte. Cassius

traute dem Fiihrer nicht und kehrte nach Kharan zuriick, von

dort aus erreichte er gliicklich Syrien, nachdem er sich zuver-

lassige Fiihrer verschafft hatte, freilich nur mit 500 Reitern.

Crassus Avar bei Tagesanbruch mit nur 2000 Mann zu einem Hii-

gel gelangt, den er besetzte. Er Avurde sofort von den Parthern

angegriffen und Avare ihnen Avahrscheinlich erlegeu , Avenn nicht

gliicklicher Weise ein gewisser OctaAius mit 5000 Mann auf dem
benachbarten Hiigel Sinnaka gestanden hatte, dieser sah von

feme die Bedrangniss des Feldherm, kam herab und beschiitzte

ihn. So wenig Avie friiher die Perser Avaren auch die Parther ge-

geneigt, durch offenen AngrifF es mit den Heeren des Westens

aufzunehmen
;
der Surena bemerkte bald , dass sein Heer nicht

hegierig sei
,
sich mit den Romern zu messen

,
und da ihm \'iel

daran lag, die Person des Crassus in seine GeAA^alt zu bekommen,

so griff er zu derselben List, die friiher auch gegeii den Seleukiden

1; Chwolson (die Ssabier 1,377; denkt an zwei wesllich von Kharan ein-

ander gegeniiber liegende Hiigel, von welchen der eine klein und rund ist,

der andere die Form eines Halbmondes hat und Ruinen tragt, letztere schei-

nen Reste eines Mondtempels gewesen zu sein. Da der in Kharan besonders

A’erehrte Mond den Namen Sin fiihrt
, so wurde dadurch der Name Sinnaka

erklarlich. l
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Demetrius geiibt worden war : er stellte sicb zu Unterhaiidlungeu

bereit uud forderte den Crassus zu einer liesprechung auf. Die-

sem jedoch war die parthisclie Hinteiiist wohl bekannt und er

straubte sich in die ihn gelegte Falle zu gehen, allein sein Heer

drangte ihn dazu, Vergebens stellte er den Soldaten vor, dass

die Mlihseligkeiten eines einzigen Tages binreicheii wiirden, uni

sie in Sicherheit zu bringen
,
die aufgeregte Menge

^ bei der aile

Daude der Disciplin gelost waren, bestand auf Unterhandlungen.

Crassus hatte sicb nicbt getaiischt, man sucbte sicb seiner Person

zu bemachtigen^ seine Begleiter wollten diess verbinderii, und in

deni Getiimmelj das auf diese Weise entstand, fand Crassus sei-

nen Tod, entweder durcb den Partber Pomaexetbres
,
wie Plu-

tarch erzablt
,
oder durcb andere Hande. Das Heer ergab sicb

zuni grossen Tbeil und wurde in der Nabe der Stadt Merv an-

gesiedelt ,
Yiele sucbten zu entkommen

,
aber nur Wenigen go-

lang dieses
,
da die Araber mit den Partbern gemeinscbaftlicbe

Sadie macbten und die Flucbtlinge einfingen oder iiiederniacbteii.

Diese Niederlage des Crassus fand iiii Juni des Jabres 53 v. Clir.

statt'^ . Crassus war mit 35000 Mann schwerer, 4000 ^Manu

leichter Infanterie und 4000 Reitern gegeii die Farther gezogen

(Pint. Crass, c. 20), davon fieleii angeblich 25000, andere 10000

wurden von den Partliern lebend gefangen genomnien. Die Far-

ther bieben deni todten Crassus das Haupt und die recbte Hand
ab und scbickten beide als Siegeszeicben ibreni Konige

,
gaiiz so

war es friiher aucb mit dem jiingeren Kyros gebalteii wordeii

(Bd. 2, 444!
; der Surena hielt eineii tiiumpbireiiden Einziig in

Seleukia und feierte eine Art von Triumph liber die besiegten

Roiiiev'* . Dieseni Freudeufeste folgte freilich gar bald der Tod
des Sarenas nacb , der auf Yeraiilassung des Orodes erfolgte

(Pint. Crass. 33^. Bei dem Cbarakter des Orodes kann es nicld

1| Cf. Plin. H. X. 6, 16. Der Xanie des Mannes, der den Crassus todtete,

^vird verschieden angegeben. Polyan nennt ihnExaithres, Andere Maxaethre^.

Genau ist wol keine dieser Namensformen.

2; Ovid. Fast. 6. 461—46S.

3) Die von Plutarch aiigegebenen Kinzelheiten scheinen mir nicht durch-

au3 zuverlas'Jig. 'wenn ich auch nicht bezweifeln will , dass sowol Orcdes w:o
Artavazdes des Griechischen kundig waren. Die von ihm gegebene Nach-
richt iiber die romischen Verluste ist wol zu gering angegeben, nach Appian
kamen von luOuuo Mann nur luuon zuiuck. Florus berechnet den Verlu^t der
Homer auf 11 liegionen Flor. 3. 11 .
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auffalleii, dass er das Anselien gefahrlich fand, welches sich der

Surena in diesem Kriege erworben hatte, und desshalb denselben

aus dem Wege zu raumen suchte.

Es war eiii Gliick fiir die Ebiner, dass die Farther den er-

rungenen Sieg nicht zu benutzen wiissten^ denn niemals waren

die Aussichten fiir eine ganzliche Vertreibung der Rbiner aus

Asien so begriiudet wie damals. Die Herrschaft der Romer war

ill Asien nicht beliebt^ man ertrug sie^ Aveil man sie fiir unver-

meidlich hielt
;
der Sieg der Farther hatte nun gezeigt, dass die

Rbmer nicht unbezwinglich seien, zum Abfall bereit erwarteteii

die Yolker Asiens den weiteren Verlauf der Dinge. Noch wahrend

des Feldzuges hatte der Armenier Artavazdes einen Frieden mit

den Farthern abgeschlossen und das neue Freundschaftsbiindniss

wurde durch Wechselheirathen besiegelt. Die Macht, welche die

Romer in Syrien stehen hatten ,
war ausserst gering, und die in-

nereii Angelegenheiten Roms machten es damals unmoglich sie

zu verstarken. Die Farther waren wahrscheinlich von diesen

Verlegenheiteii nur ungenau unterrichtet ^ sonst hatteii sie sich

anders benehmeii miissen. Die Euphratgranzc;, welche sie so

lange gewiinscht batten, iiel ihnen in Folge der vorangegangenen

Ereignisse von selbst zu
;
Rom hatte sie indessen nie anerkannt

und es Hess sich voraussehen, dass die Romer sich diesen Zustand

der Dinge nur gefallen liessen , so lange sie mussten, darum lag

es in dem Interesse der Farther, die Romer wo mdglich aus Asien

zu vertreiben ,
in einem solchen Yorhaben wiirden sie von den

kleinasiatischen Yolkerschaften gewiss unterstiitzt worden seiii.

Die Farther besetzten nun zwar ganz Mesopotamien 'die romi-

scheu Resatzungen waren
,
wie es scheint

, aus den mesopotami-

schen Stadten zuriickgezogen worden), aber liber den Euphrat

gingen im Jahre 52 v. Chr. nur schwache parthische Abthei-

lungen
,

die von Cassius auch mit der geringen Truppenmacht

geschlagen werden konnten, welche ihm zur Yerfiigung stand ^
.

In grosserer Starke erschienen sie im Jahre 5 1 uiiter Fiihrung des

partliischen Kronprinzen Fakorus, dem auch nocli ein Fiirst

Osakes zur Hiilfeleistung beigegeben war, damals drangen die

Farther gegen Antiochien vor und hoiften auch das ilhrige Land

sich zu unterwerfen da nur eine uiigeiiugende romischc

1; Vgl. hierzu und zum Folgenden Dio Cassi. 4U. ’iS fg.

2) Cf. auch Cicero Ep ad Atticum 5, 2o, ad div. 15. 1 u. 4.
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Truppenzahl in Syrieii stand. Aber in Antiochien leistete Cassius

tapfern Widerstand^ und da die Farther die Stadt nicht einnehmen

konnten^ zogen sie riickwarts^ doch gelang es dem Cassius noch,

sie in einen Hinterhalt zu locken und zu schlagen, wobei Osakes

das Leben verier; in Folge dieser Niederlage raumte Pakorus

schleunig Syrien und zog nach Kyrrhestica, wo er uberA\intertej

man erwartete, dass der Krieg im F’riihjahre wieder beginnen

werde ^). Gerade um diese Zeit (October 51) kam aber der Pro-

consul Bibulus in Syrien an. Er konnte mit seinen unzureichen-

den Kraften im offenen Felde nichts gegen die Farther ausrichten

und musste sich in die Stadte einschliessen; um so gliicklicher

war er in der Anwendung von List. Er bewog einen unzufrie-

denen parthischen Satrapen Ornodapantes
, den Pakorus zum

Konig auszurufen^ Orodes wurde nun misstrauisch gegen den

eigenen Sohn und berief denselben ab ,
damit hatte dieser Krieg

der Romer und Farther thatsachlich ein Elide -) . Ein neuer Krieg

ware ohne Zweifel entstanden^ wenii Casar am Leben geblieben

Avare, da er das Unternehmen des Crassus von allem Anfange an

gebilligt hatte 3); der friihzeitige Tod desselben beAvahrte die Far-

ther vor der Vergeltung der Romer.

Wahrend der Zeit der Feindschaft zwischen Casar und Pom-
pejus standen die Farther auf der Seite des letzteren^ theils in

Folge der alten Vertrage, theils Aveil sie horten^ dass der Sohn
des jiingeren Crassus unter Caesar gedient habe und sie daher ver-

mutheten, dass dieser den Tod seines Vaters rachen wolle (Justin

42, 4] . Zu thatiger Hiilfeleistung verstand sich jedoch Orodes

nicht, er war dazu nur bereit, wenn er Syrien als Preis sei-

ner Hiilfe erhielte, dazu aber wollte sich Pompejus nicht ver-

stehen, und es scheint zu Misshelligkeiten gekommen zu sein,

so dass sogar der Abgesandte des Pompejus eingekerkert Avurde

(Dio Cass. 41, 55. 42, 2). Trotzdem Avird von manchen Seiten

versichert-^), dass Pompejus nach seiner Niederlage eineZeitlang

daran dachte, sich den Parthern in die Arme zu werfen, dass

aber seine Freunde ihn beAvogen, diesen Plan aufzugeben, indem

1} Cic. ad Att. 6, 1. ad div. 2, 10.

2) Dio 40, 30. Justin 42, 4.

3; Appian Bell, civ, 2, 110, Dio 43, 51.

4; Cf. Plut. Pomp. c. 76. Appian 1. c. 2, S3, Veil, Paterc. 2, 53. Bezwei-

felt wild die Sache A'on Dio 42, 2.
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sie mit Recht auf die partliische Treulosigkeit hinweisen. Tm
Jahre 46 waren die Farther auf Veranlassuiig des Cacilius Bassiis

unter Anfuhrung des Fakorus iiber deu Euphrat gegangen, um
demselben zu helfen

, kehrten aber im AVinter wieder iiber den

Fluss zuriick (Dio 47, 27. Appian llell. Civ. 4, 59), Naeh der

Ermordung des Fompejus hatte Casar wichtigere Gescliafte als

einen Krieg mit den Farthern zu beginneu ,
im Jahre 44 jedoeh

hegte er die feste Absicht, gegen sie zu ziehen und die romische

Waffenehre wieder herzustellen , Avurde aber ermordet , ehe er

ausziehen konnte. In den nach der Ermorduttg des Casar ent-

brannten Kampfen seheineii die Farther den A erschworenen that-

sachliche Hiilfe geleistet zu haben, Justin (1. e.) versichert diess

mit bestimmten AA^orten, auch Appian erwahnt mehrfach parthi-

sche Truppen bei den A^erschw drern ^
i,
wahrend Dio '48, 24) den

Orodes auch damals zaudern liisst. Nach der Schlacht von Fhi-

lippi hatten es die Farther hauptsachlich mit Antonins und seinen

Untergebenen zu thun. Dieser hatte die kleinen syrischen Ko-

nige (oder Tyrannen, wie sie genannt werden) verjagt und sie

hatten sich Hiilfe suchend an die Farther geAvandt (Appian 1. c\

5, 10). Q. Labienus war als Abgesandter des Brutus und Cassius

an den parthischen Hof gegangen, nach ihrein Tode kehrte er

nicht in das romische Reich zuriick, weil er sich dort nicht sicher

fiihlte, er blieb vielmehr bei den Farthern und suchte der ihm ver~

hassten Fartei moglichst zu schaden
,
tvelche in Rom die Ziigel

der Regierung ergriffen hatte. Auf seinen Antrieb und in seiner

Gesellschaft machte im Jahre 40 v. Chr. Fakorus einen neuen

Einfallnach Syrien, da Labienus A-ersicherte, die EiuAA ohner jener

Gegenden seien der romischen Herrschaft miide und zum iibfalle

geneigt. Die ersten Ereignisse sprachen fiir die AA'ahrheit dieser

Behauptung. Als man sich der Stadt Apamea naherte, Avurde

zwar von dem Legaten Decidius Saxa der xingriff abgeschlagen,

allein ein Theil der Truppen hatte unter Brutus und Cassius ge>

(Kent und aa ar von Antonins zwangsweise seiner x\rmee eiiiver-

leibt worden, und ging zu Labienus liber. Dieser Abfall brachte

das Gefiihl der Unsicherheit in das romische Heer, DecitKus Saxa

hielt sich in Apamea nicht mehr fiir sicher und floli bei Nacht-

1) Cf. Appian 1. c. 4, 88, nach A\’elcher Stelle Cassius bei Philippi fiber

4000 arabische, medische und parthische Bogenschutzen verfugte

Spiegel, Eran. Altertliumsl^nii(lp. Ill
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zeit, nach seinem Abzuge ergab sich die Stadt den Parthern. Audi

in Antiochien hielt sich der Legat nicht mehr fur sicher und zog

weiter nach Kilikien, wo er dutch die paithischen Verfolger sei-

nenTodfand, oderauch, wie Florus berichtet, sich selbst das

Leben nahm, um nicht in die Gewalt der F'einde zu kommen ^).

Dieser Erfolg bewog nun die Farther^ ihr Heer zu theilen und

die Herrschaft der Komer so viel als moglich zu schadigen. Pa-

korus eroberte ganz Phonikien ,
mit Ausnahme der Stadt Tyrus,

die er nicht zu erobern vermochte, weil ihm keine Flotte zu Ge-

bote stand. Er inachte auch einen Einfall nach Palastina , von

den Erfolgen^ welche er dort erzielte^ hat uns Josephus Nachricht

gegeben^j. Dort batten die idumaischen Dynasten Phasad und

Herodes die Oberherrschaft, neben ihnen der Hohepriester

Hyrkan, alle wurden durch den romischen Einfluss an der Spitze

der Geschafte erhalten. Ihnen gegeniiber stand eine nationale

Partei, welche die Abhangigkeit von Eoin ausserst ungern ertrug,

an der Spitze dieser Partei stand der Hasmonaer Antigonus. Es

war ganz natiirlich ,
dass dieser Theil des Yolkes den Einfall der

Farther als ein giinstiges Ereigniss betrachtete , und mit deren

Hiilfe zur Herrschaft zu gelaugen suchte, es war ebenso iiatiir-

lichj dass die Farther auf dieses Ansinnen eingingen. Es wurden

Verhandlungen eroffnet zwischen Earzapharnes, dem parthischen

Feldherrn, und dem Antigonus ^ welclier 1000 Talente und 5oo

angesehene Frauen der Gegenpartei den Parthern zu iibergeben

versprach, wenn sie das dem Ilyrkan entrissene Heich ihm geben

und den Herodes mit den Seinigen todten wollten. Die Farther

endedigten sich ihrer Obliegenheiten bei diesen Yorgangen in

der gewohnten Weise: mehr durch Hinterlist als Gewalt. Pha-

sael und Hyrkan wurden in das Lager des Earzapharnes gelockt

und dort gefangen genommen ^
Antigonus aber zum Konig und

Hohenpriester eingesetzt, Herodes war vorsichtiger gewesen und

nach Rom entflohen. — Wahrend dieser Zeit drang Q. Labienus

nicht minder siegreich in Kleinasien vor, er durchzog Pamphylien

und Lydieu und bemachtigte sicli der Stiidte Alabanda und

1) Cf. Eio 4S, 24. Flor. 4, 9.

2) Josephus Antiq. 14, 13. Bell. Jud. 1, 13,

3) Plutarch Anton, c, 30 sagt sogar
,
dass er lonien und Lydien gepiiin-

dert habe, eine andere Nachricht, dass er bis an die Ufer des Hellespont vor-

gedrungen sei.
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Mylasa (Dio 48, 26) ;
zur Feier seines Sieges Hess er Miinzen

schlagen , auf welchen er sich Parthicus Imperator nannte, ent-

gegen der Sitte der Romer, welche vielmelir in solchen Fallen

sich den Namen der besiegten Volker beizulegen pflegten ,
wie

Dio bemerkt. Sei es nun das Benehnien der Farther, welche die

Einwohner der durchzogenen Lander nicht weniger an ihrem

Eigenthum schadigten als die Romer, sei es, dass die Gesinnung

iiberhaupt sich geandert hatte, die Stimmung der eroberten

Stadte erwies sich feindlich, es kam sogar so weit, dass an einem

Festtage die Biirger dieser Stadte die parthischeii Besatziingen

ermordeten. Dafiir nahm freilich Labienus sofort Rache , doch

zeigte es sich bald, dass die Farther die giinstige Zeit hatten un-

geniitzt verstreiclien lassen , und sie iiberhaupt ihre Siege mehr

dem Umstande zu dankeii hatten, dass ihnen die richtigen Manner

mit entsprechender Macht nicht gegeniiber standen , als ihrer

eigenen Umsicht und Tapferkeit.

Im Jahre 39 v. Chi\ hatte Antonius den Publius Ventidius

Bassus mit der Fiihrung des parthischen Krieges betraut , unter

seiner Leitung begannen alsbald die Dinge eine andere Gestalt

anzunehmen 1) . In kiirzester Zeit wurde Kleinasien von den

Parthern gesaubert, denn ^^entidius iiberfiel den Labienus unver-

muthet und zu einer Zeit, wo er gerade keine parthische Hiilfe

in der Nahe hatte. Als nun Labienus den Riickzug antrat, ver-

folgte und erreichte er ihn am Taurus und zwang ihn seinen

Marsch einzustellen . Mehrere Tage lang standen sich beide

Heere gegeniiber, jedes derselben erwartete Verstarkungen, La-

bienus die Farther ,
\>ntidius die SchwerbewalFneten ,

letzterer

hatte sich auf einem Hugel gelagert, well er die AngrifFe der par-

thischen Reiterei fiirchtete. Die Farther trafen zuerst ein, anstatt

aber sich mit Labienus zu vereinigen ,
unternahmeu sie sofort

einen Angriff gegeii die Stellung dor Romer
,
nicht zweifelnd,

dass die oft besiegten Romer ihnen aucli diessmal weicUen wiir-

den, Statt dessen wurdeu die Farther geschlageii und mussteu

die Flucht ergreifen, nunmehr aber hinderte A entidius ihre ^ er-

einigung mit Labienus und zwang sie nach Kilikien zu entwei-

chen. Labienus, der gehoifteu Hiilte beraubt, wagte nun nicht

mehr mit den Romern zu kampfen, zumal da seine Soldaten

1; Cf. Dio 4S, 39. 40.
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TTiiitlilos waren
;
er suchte sich und die Seinen durch die Fliicht

zu retten, aber die Sache wurde dem Ventidius verrathen, er

holte die Fliichtlinge ein und todtete eine grosse Zahl derselben.

Labienus entkam verkleidet nacb Kleiiiasien
,
wo er spater ent-

deckt und hingerichtet wurde
;

es bleibt unerklarlich , warum er

nicht zu den Partbern fliicbtete. Nacbdem sich Ventidius des

Labienus entledigt hatte, wurde es nicht schwer, die Farther

volleinls ilber den Euphrat zuriickzutreiben. Er besetzte Kilikien

und entsandte den Pupedius Silon mit Reiterei gegen das Ama-
nusgebirge, welches Kilikien von Syrien trennt. Wir kenneii

schon die Engpasse dieses Gebirges (Bd. 2, 436. 5051, die natiir-

liche Festigkeit desEngpasses Avar noch durch Mauern undThore
verstarkt Avorden; Silon vermochte nicht die Farther zu iiber-

Avaltigen
,
Avelche sich tapfer vertheidigten

,
und kam seinerseits

in ernstliche Gefahr. Zu seinem Gliicke kam ihm Ventidius noeh

rechtzeitig zu Hiilfe, die Farther Avai'en an Anzahl den Roinern

nicht gcAA^achsen und verloren viele Leute, darunter auch den

Feldherrn Pharnapates ^) . Dieser Todesfall gab das Zeichen zum
Riickzuge, die Farther gaben ihre Stellung auf und Pakorus zog,

als er diess horte, iiber den Euphrat zuriick , die Romer aber er-

oberten fast ohne ScliAvertstreich Palastina und Syrien Avieder,

nur die Stadt Aradus musste langere Zeit belagert Averden. Die

Romer machten auf diesem Kriegszuge nicht nur reiche Rente,

sie konnten auch noch A^erschiedene der einheimischen Fiirsteii

mit schAveren Geldstrafeii belegen, Avelche sich zu den Parthein

gehalten hatten. Zu ihnen gehorte Antigonus der Konig a- on

Palastina,! Malchus^) der Fiirst der Nabataer, und Antiochus der

Konig von Commagene, der ScliAviegervater des Orodes.

Pakorus Avar nach der Niederlage des Pharnapates zwar iiber

den Euphrat zuriickgegangen
, aber es Avar seine Absicht nicht,

Syrien fiir alle Zeit aufzugeben, er Avusste, dass er in den syrL

schen Stadten beliebt sei, und verschiedene der einheimischen

Fiirsten Avaren seine aufrichtigen Freunde. Auch Ventidius

fiirchtete durch einen Einfall der Farther iiberrascht zu werden

;

um nun den unangenehmen Folgen einer solchen Peberraschung

Awzubeugen, griff er zurTnst. Er Avahlte einen Fiirsten Channaios

(Dio 49, 19 1 zu seinem Vertrauten, von Avelchem er Avobl Avusste,

1) Cf. Strabo XVI. 751.

2, Malclius heisst einfaeh Konig.
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dass er dem Pakorus ganz ergeben sei und ihm alle wichtigen Er~

eigaisse diesseits des Euphrat mittheile. Diesem theilte er seine

Furcht dass die Farther nicht bei Zeugma liber den Euphrat

setzen mochten, yvie es sonst ihre Gewuhnheit war^ sondern wei-

ter stromabwarts ^
wo ihneii die Ebenen grosse Yortheile bieten

wiirden^ wahrenJ in der Umgegend von Zeugma das Terrain den

Romern giinstig sei. Diese List gelaug vollkommen, Pakorus

wurde von den angeblichen (/esinnungen des rbmischen Feld-

herrn uuterrichtet und wahlte den weitern Weg im Siiden
; eine

dadurch bewirkte \ erzdgerung des Uebergangs um 10 Tage be-

nutzte Ventidius, um sein Herr zu sammeln. Die Romer hin-

derten den Flussiibergang der Farther nicht, grifFen sie auch

nicht an
,

als der L^ebergang bewerkstelligt war
, uud nahrten

damit die falsche Vorstelluxig, als ob sie sich furchteten. Enter

dem Eindrucke dieser Vorstellung gab Pakorus den Refehl, die

Verschanzungen der Romer anzugreifen, er zweifelte nicht, dass

der grosste Theil der Romer bereits geflohen sei und dass der

Widerstand ein sehr schwacher seiii werde. Aber noch ehe die

Farther die Hoheii erreicht hatten, wurden sie wider ^"ermuthell

sehr heftig angegriffen und in die Ebene zuruckgetrieben, 'dort

wehrten sie sich tapfer, obwol ihnen die romischeu Schleuderer und

Sehwerbew afFneten erheblichen Schaden zufiigten. Da fiel plotz^

lich der Feldherr Pakorus und damit war, M-ie in alien ahnlichen

Fallen, das Schicksal des Tages eiitschieden. Eine kleine Anzahl

von Getreiien suchte noch die Leiche zu schiitzen, aber als diese

den Tod gefunden hatten, da wurde die Flucht des parthischen

Heeres eine allgemeine. Der grosste Theil desselben suchte die

Briicke liber den Euphrat zu gewinnen, wurde aber von den Ro-

mern abgeschnitten und niedergemacht, nur ein kleiner Theil

rettete sich iiach Commagene zu dem Konig Antiochus. Dieser

Sieg der Romer liber die Farther war nach Justin die grosste

Niederlage , welche die Farther noch erlitten hatten
;
was den

Werth derselben fiir die Romer noch erhcihte, war der Umstand,

dass er nach Dios Versicherung gerade am 14. Jahrestag der

Schlacht bei Karrhae anzusetzeii ist. Nach Angabe einer spatern

Quelle sollen die Farther in diesem Treffen nicht weniger als

20000 Mann eingebiisst haben. Ventidius schickte den Kopf des

1, Flor. 4, 9.
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Pakorus in den verschiedenen Stadten Syrieiis umker, wahr-

scheinlich um keinen Zweifel an seinem Tode aufkommen zu

lassen^ denn Pakorus war seiner Milde wegen dort personlich

sehr beliebt gewesen. Ventidius selbst zog gegen Antiochus von

Commagene^ um ihn fur seine Parteinahme fur die parthiscbe

Sache zu ziichtigen; eine weitere Verfolgung der Parther jenseits

des Euphrat unterliess er^, weil scbon seine bisberigen glanzenden

Thaten die Eifersucht des Antonius erregt batten.

Wahrend des Jabres 39 v. Cbr. bis zu Anfang des Jabres 38

waren alle Lander jenseits des Eupbrat^ welcbe die Partber den

Romern entrissen batten^ Avieder unter die Oberberrscbaft der

letztern zuriickgekebrt. Der scb^verste Scblag aber^ welcber die

Partber betroffen batte, war der Tod des Kronprinzen Pakorus,

dessen treffliche Eigenscbaften allgemein geschatzt waren. Der

Gram des Orodes wird uns von Justin in lebhaftenFarben geschil-

dert^j. Gebeiigt von Trailer und Alter ernannte er nocb bei Leb-

zeiten den altesten seiner dreissig Sohne, Namens Phraates, zum
Mitregenten und Nacbfolger. Eine der ersten Regierungsband-

lungen des neuen Fiirsten war, dass er seine Briider, die Sobne des

Orodes mit der Tocbter des Kdnigs Antiocbos von Commagene,

dutch Meucbelmord aus dem AYege scbaffen Hess (Dio 49, 23),

denn ibre Anspriicbe konnten ibm gefabrlicb werden, da sie aucb

von der Seite der Mutter aus koniglicbem Gebliite stammten,

was bei Pbraates lA^ nicbt der Fall geAvesen zu sein scbeint. AYir

kennen die Ansicbten der Eranier iiber diesen Punkt, Avir Avissen,

Welches GeAvicbt unter den Achameniden bei eiiiem abnlicben

Fall auf die Abstammung gelegt Avurde (Bd. 2, 374], und kbnnen

daher die Politik des Pbraates begreifen, Avenn wir sie aucb nicbt

billigen. Hierbei blieb Pbraates nicbt steben, denn als sicb sein

Vater ungebalten uber das Benehmen seines Sobnes zeigte, Hess

er aucb diesen ermorden. IVIit einem A^atermorde batte Orodes

seine Regierung begonnen, es Avar nur die gerechte Nemesis,

wenn ibm sein Sohn ein gleiches Schicksal bereitete^]. Der

Tod des Orodes diirfte in das Jabr 37 v. Cbr. zu setzen sein.

1) Cf. Justin 42, 4.

2i Nach Plutarch CVassus c. 33 suchte Pbraates den Orodes, der an der

AVassersucht litt, zuerst durch Gift zu todten
;

als aber dieses nicbt wirkle,

der Lranke vielmehr sich besser befand, so erdrosselte er ihn.
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15. Phraates IV (Arsakes XV). Wahrend tins Dio be-

richtet, dass Phraates IV die Sohne der Tochter des Antiochos

von Commagene ums Leben gebracht habe^ meldet uns Justin

(42, 5), dass er seine satnmtlicheii Prlider todten Hess, Man
nimint gewohnlich an, Phraates habe die erstern vor, die letztern

nach dem Tode seines Vaters getodtet, und diese Ansicht diirfte

auch die richtige sein. Als Vorbild zu einem solchen Schritte

konnte der neue Konig den Achameniden Artaxerxes III anfuh-

ren (Bd. 2, 480). Phraates IV war nach AlleiU; was wir von ihm
wissen, nicht der Mann, der auf halbem Wege stehen blieb , er

ging sogar noch weiter als sein Vorfahr, und Hess selbst seinen

erwachsenen Sohn ums Leben bringen, weil er lurchtete, dass er

ihm gefahrlich Averden kdnne. Solche Thaten fordern unsern

Abscheu heraus ,
wir diirfen sie aber nicht durchaus nach unse-

ren Anschauungen beurtheilen. Die Geschichte der eranischen

Fiirstenhauser ist reich an Beispielen
,
dass Kinder ihre Aeltern

gemordet haben, es kann uns nicht wundern, wenn auch ein

Vater seinen Sohn todtete. Jedenfalls war den Thronstreitigkeiten

am besten ein Ende gemacht ,
wenn es an rechtmassigen Bewer-

bern fehlte. Phraates IV begniigte sich iibrigens nicht, die Glie-

der seiner eigenen Familie zu morden
, er wiithete in ahnlicher

Weise gegen Farther aus andern vornehmen Geschlechtern, und

bewog manche derselbeii ausserhalb Erans ihr Leben in Sicher-

heit zu bringen. Finer der wichtigsten unter diesen Fliichtlingen

%var Moneses , der sich auf romisches Gebiet begab, obwol er

friiher ein Kampfgenosse des Pakorus gewesen war 2) . Er wurde

von Antonins hochst ehrenvoil aufgenommen und von ihm ahn-

lich behandelt, wie friiher Themistokles vom Perserkonige^i. Er

erhielt die Einkiinfte der drei syrischen Stadte Larissa, Arethusa

und Hierapoiis
;

Antonius gedachte ihn bei seinem parthischen

1) Ich halte den Namen fur das Masc. zu dem im Shahname

vorkommenden Frauennamen Manezha oder Maneca. Bei

Mirkhond heisst Manizen ein Konig von Hathra, ein Araber, cf. De Sacy

Antiquites de la Perse p. 287, Vgl. auch den armenischen Namen Manec

bei Elisaus p. 71. 160 ed. Ven.

2j Cf. Horat. Od. 3, 6.

3' Zum Folgenden vergl. man: Dio Cass. 40, 23 fg. Plutarch Antonius

c. 37 fg.
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Feldzuge mit sich zu nehmen und spater auf den parthischen

Thron zu setzen. Aber Moneses entsprach ebensowenig den

Wiinschen des Aiitonius^, wie friiher Themistokles denen des

Perserkbnigs. Phraates fiirch-tete die Gefahren, die ihm durch

die Verbindung des Moneses mit den Romern drohten^ und suchte

diesen durch alle moglichen Versprechungen zur Riickkehr zu

bewegen. Moneses gab nach und kehrte zuriick^ Antonius, ob-

wol im Tnnern erzurnt iiber das Eetragen des Moneses
,

liess ihn

ruhig abreisen , da er die Volker des Morgenlandes nicht gegen

sich aufbringen wollte. Er schickte sogar eine Gesandtschaft an

Phraates und bot ihm denFrieden an, unter der Bedingung, dass

die Feldzeichen wieder zuriickgegeben wiirden, welche in dem
ungliicklichen Zuge des Crassus verloren gegangen waren, ebenso

wie die noch immer zuriickgehaltenen Gefangenen. Diese ErofF-

nungen waren aber nicht ernstlich gemeint
, vielmehr hatte An-

tonius einen Feldzug nach Parthien fest beschlossen, durch wel-

chen die Thaten des Ventidiiis iiberboteu we rden sollten. Zu
Anfang des Jahres v. Chr. war Antonius mit seinen Riistungen

so weit, dass er diesen Feldzug glaubte begiiinen zu konnen.

Ein ansehnliches Heer war vorbereitet, so dass die Kunde von

der Grosse desselben bis nach Baktrien und Indien Schrecken

verbreitete; denn Antonins flihrte nicht weniger als 60000 rbmi-

sche Fussganger ins Feld, daiin 10000 Reiter, die bei den Iberern

uudKelten aiisgehoben waren, dazu kamen noch 30000 Reiter und

leichte Tnippen von den einheimischeu Bundesgenosseii
;
nach

Livius (Epit. 1. CXXX) waren es 18 Legionen und 16000 Reiter.

Unter diesen Bundesgenossen war der hervorragendste Artavas-

des, Konig von Armenien, der 7000 Fussganger und 6000 Reiter

zu stellen versprach. Trotz dieser Hiilfsmittel behauptet Plu-

tarch , dass Antonins sich den Feldzug nicht gehorig iiberlegt

und sich iiberstiirzt habe, um nur moglichst schnell nach Aegyp-

ten zuriickzukommen. Er hatte mit seinen ermiideten Truppen
in Armenien Winterquartiere beziehen und den Feldzug nach

Medien auf das Friihjahr versparen sollen, statt dessen liess er

sich von dem Konige Artavasdes von Armenien bereden, sofort

gegen den Konig von Medien zu ziehen, der gleichfalls Artavasdes

hiess und dem Konige von Armenien feindlich gesinnt war. Auf
alle Falle beweisen die spateren Vorgange, dass Antonins die

hochwichtige Frage, wie er sein Heer in den oden Gegenden
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Erans verproviantiren wolle^, iiicht gehorig erwogeu hatte. Wie

es scheint^ hatte Antonius die Absicht^ bei Zeugma liber den

Euphrat zu gehen, wider Vermuthen fand er jedoch das Ufer be-

wacht, denn auch Phraates hatte sich vorgesehen
;
Antonius zog

es desshalb vor^ weiter stromaufwarts auf armenischen Gebiet

iiberzusetzen. Vom Euphrat aus zog er, Armeiiien zur Linkeii

lassend^j, gerade auf Atropateiie zu luid belagerte die Hauptstadt

Phraaspa^j, wohin der Kouig von IVledieii seine Frauen und Kin-

der gefliichtet hatte. So sehr hatte Antonius seiiieii Marsch nach

Phraaspa beschleunigt, dass der Pelagerungstrain nicht mitkom-

men konnte, sondern unter der Obhut des Oppius Statianus lang-

sam nachfolgte
,
daher der Uebelstand

,
dass dem Antonius beim

Beginne der Belagerung die Gerathschaften fehlten und er mit

grosser Miihe einen Damm aufwerfeu inusste. Die Uebereilung

sollte aber noch andere Folgen haben. A Is namlich der Koiiig

von Medien und die luit ihiu verbiindeten Farther saheii
,

dass

Antonius Phraaspa belagere, liessen sie ihu, ini Vertraueii auf

die Festigkeit des Platzes, gaiiz ruhig gewahren und warfen sich

mit zahlreicher Reiterei auf den Statianus, den sie mit den Sei-

nigen umzingelten und tddteten, die Belageruiigswerkzeuge wur-

den natiirlich vcniichtet. Zu spat karn Antonius den Seinen zu

Hiilfe, er fand bios uoch die Leichen; die Farther waren schon

wieder abgezogen, 1 0000 Mann, nach Anderen'^i zwxi Legionen

sollen bei dieser Gelegenheit veniichtet worden sein. Der Konig

von Armenien , der leicht hatte helfen kbnnen ,
war nicht nur

nicht herbeigeeilt
, er zog sich vielmehr um diese Zeit in sein

Land zuriick, offenbar well er sich in den erwarteten schnellen

1; Es ist schwer, diese Angabe des Plutarch [Anton, c. 3s) mit einer an-

dern (c. 41} zu vereinigen, wo er demWeg, auf welchen Antonius gekommen

war, tT£oi'jrjv xat aoevopov ooaav nennt. Demiiach schiene Antonius vom Araxes

her nach Medien gekommen zu sein
,
in diesem Falle aber hatte er Armenien

nicht zur Linken gehabt. Vieileicht zog Antonius am Bitlisflusse aufwSrts

gegen den Vansee und von da nach Medien.

2j Phraaspa heisst die Stadt bei Dio 49, 23 ;
Plutarch nennt sie (c. 50,

Phraata, Dagegen nennt Strabo (XI, 523 die in der Ebene gelegene Stadt

Gaza, die dazu gehorende von Natur sehr feste Burg Vera :d. i, vara'. Rawlin-

son im Journal of the R Geographical Society X, 113 fg. hat sehr wahrschein-

iich gemacht, dass der Ort derselbe sei
,
welcher jetzt Takhtd-Soleiman ge-

nannt wird, Vgl. auch Bd. 1, 133.

3) Vellejus Paterc. 2, 82.
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Siegen der Romer getauscht sah. Die Belagerung Phraaspas

machte in der That sehr langsame Fortschritte^ zumal da nun die

Farther auch anhngen, die Romer in ihren Arbeiten zu storen

und zu belastigen. Es zeigte sich nun auch, dass fur die Ver-

proviantirung des grossen Heeres in jenen bden Gegenden nicht

genug geschehen war. Um die nothigen Lebensmittel aufzutrei-

ben, mussteii Abtheiluugen des Heeres auf ziemlich weite Streckeii

entsendet werden; diese Abtheilungen durften nicht schwach

sein, denn sonst wurden sie vom Feinde iiberwaltigt, machte man
sie aber stark, so fehlte es an Ijcuten zu den Relagerungsarbeiten.

Antonins hoffte die Farther zu einer Schlacht zu bewegen und

auf diese Art sich Ruhe zu schaffen, aber er tauschte sich. Als

er einst in grbsserer Anzahl auszog, folgten ihra zwar die Farther,

hielten auch den ersten Angriff muthig aus ,
als aber das Gefecht

ernst zu werden drohte, da ergriffen sie eiligst die Flucht. Die

Romer fanden, dass die Farther nur 80 Todte und 30 Gefangene

verieren hatten , und als sie am nachsten Tage in ihr Lager zu-

riickkehrten, sahen sie die parthische Armee wieder frisch und

kampfbereit vor sich. Die Belagerten hatten unterdessen einen

Ausfall gemacht und einen grossen Theil des Walles beschiidigt,

seinen Verdniss hierliber konnte Antonius nur an seiiien eigenen

Soldaten auslassen. Enter diesen Kampfen nahte der Winter

heran, und jede der kriegfiihrenden Parteien hatte ihren eigenen

Grund zu Besorgnissen. Dem Antonius drohte zu den bisherigen

Beschwerden noch die Hungersnoth, Phraates aber kaniite den

Widerwillen der Farther gegen Winterfeldziige und befiirchtete,

dass Antonius zuletzt doch seinen Zweck erreichen und Phraaspa

einnehmen konne. Phraates wusste Vermittler zu linden, welche

dem Antonius glaubhaft machten, dass der Partherkonig zum
Frieden geneigt sei, wenn man nur durch eine Gesandtschaft

ihm denselben anbieten wolle, und wirklich sandte Antonius eine

solche Gesandtschaft ab. Diese war indessen nicht im Stande,

die Bedingungen des rbmischen Feldherrn durchzusetzen
, weL

cher Auslieferung der Gefangeneii und gewonnenen Feldzeichen

verlangte, freien Abzug allein wollten die Farther zugesteheii,

wenn die Romer schleunigst aufbrechen wollten
; selbst dariiber

aber wurde kein formlicher Vertrag abgeschlossen, und Antonius

hatte aus friiheren Vorgangeii wissen kbnnen
, wie die Farther

ihre Versprechungen zu halten pflegten. Es blieb dem Antonius
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nichts iibrig, als miter Zuriicklassung seiner Belagerimgswerk-

zeuge so schleunig als moglich Medien zu verlassen. Ein Gliick

fiir ihn war es, dass sich ein den Komern ergebener Mann, ein

Harder von Geburt, zn seinem Fiihrer anbot und die Romer vor

dem Aeussersten bewahrte. Auf seinen Rath nahm Antonins

nicht den ebenen Weg, auf welchem er gekommen war, sonderu

einen kiirzeren aber beschwerlicheren durch die Rerge. Die Lei-

den und Reschwerden dieses Riickzuges hat besonders Plutarch

anschaulich beschrieben. Auf dem dritten Tagmarsche fand der

Harder den Damm eines Flusses durchbrochen und den Weg
iiberschwemmt

, er ahnte, dass der Feind in der Nahe sein moge

und warnte den Fiihrer. Wirklich kamen auch bald die Farther

und belastigten das romische Ileer , da aber Antonins sehr vor-

sichtig und in gedeckter iStellung marsehirte
, so vermochten ihm

die Feinde nicht \del anziihaben. Yier Tage wahrte dieser Zu-

stand, und die Farther, welche sich in ihren Erwartungen ge-

tauscht sahen, hatten bereits den Entschluss gefasst, die Ver-

folgung aufzugeben
, als plotzlich eine Unvorsichtigkeit von Sei-

ten der Romer ihre Hoffnungen aufs Neue belebte. Flavius

Gallus, ein tapferer Manila hatte sich von Antonius eine grdssere

Truppenzahl ausgebeten, um einen Schlag gegen die Farther

auszufuhren. Anstatt sich zu rechter Zeit zuriickzuziehen
,

liess

er sich hinreissen die Farther zu verfolgen ,
und sah sich bald

umzingelt. Er bat nun um Hiilfe, diese Avurde ih*ii aber nicht

in der rechten Weise gewahrt, statt einer starken Abtheilung

schickte man ihm einzeine Schaaren zu
,
Avelche vereinzelt ange-

griffen und geschlagen Avurdeii. Die ^"erwirrung drohte sich der

ganzen Armee zu bemachtigen, zuletzt rausste Antonius selbst

eingreifen und die Feinde zuriicktreiben, aber 3000 Mann waren

gefallen und 5000 wurden verwundet in das Lager zuriickgetra-

gen, unter den letzteren befaiid sich auch FI. Gallus, der bald

darauf an seinen Wunden verschied. Von dieser Zeit an wurde

der Marsch der Romer schwieriger, die Farther wurden immer

keeker und zogen immer mehr Reiterei an sich, so dass die Rd-

mer nicht Aveniger als 40000 IMann sich gegeniiber sahen. Anto-

iiius musste alle seine Krafte aufbieteii, um die VerzAveiflung vom
Heere fern zu halten, auf Avelche die Farther rechneten, denn die

Lage wurde immer schAvieriger. Unter den bestandigen Karapfeu

konnte man nur sehr langsam vorriickea und nur Aveuig fur die
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Herbeischaffung von Lebensmitteln Sorge tragen, es feblte an

Futter fur das Vieh und die Lastthiere , welche doch zum Fort-

schaffen der Verwundeten so nothig waren; ebenso mangelten die

Lebensmittel, die Preise des Brotes stiegen sehr hoch , und viele

Soldaten mussten sich mit Wurzeln und Krautern behelfen, wo-

durch Krankheiten und Todesfalle entstanden. Uoch gab es

selbst im parthischen Lager solche
,
welche einen vollkommenen

Sieg der Farther nicht wiinschten und aus diesem Grunde den

Romern Ratbschlage zu ihrer Rettung gaben. Zu diesen gehorte

Mithridates, ein Verwandter des Moneses, er kam mehre Male in

das romische Lage und rieth den Romern, sich nicht in die Ebene

verlocken zu lassen ,
wo ihnen das Schicksal des Crassus bereitet

wiirde; von ihm erfuhren sie auch, bis zu welchem Flusse sie die

Farther zu verfolgen gedachten. Ebenso versicherte er ihnen,

dass sie bis zu jenem Punkte mir noch einen Tagemarsch zuriick-

zulegen batten, der keine andere Beschwerde biete, als dass man
kein Wasser erhalten konne. Eennoch wurde dieser letzte Theil

des Weges der schrecklichste von alien. Es war zwar alien Sol-

daten geboteii worden, sich hinlanglich mit Wasser zu versehen,

da es aber an den nothigen Gefassen mangelte, so war diess nicht

moglich; da man nun aber nicht bios zu marschiren, sondern

auch zu kampfen hatte
, wurde der Durst starker als gewdhnlich,

und das Heer litt dadurch sehr Ein Fluss mit salzigem und un-

gesundem Wasser lag auf dem AYege, trotz aller Abwehr trank ein

grosser Theil des Heeres daraus, weil er nicht mehr warten wollte,

bis man zu dem nur eine geringe Strecke entfernten Fluss mit

sussem Wasser gelangte. Noch schrecklicher als der letzte Tag
war die darauf folgende Nacht, alle Bande des Gehorsams wareii

gelost und Antonius dachte an Selbstmord. Endlich am Morgen
des folgenden Tages erreichte man den Fluss und dort hdrte die

Verfolgung der Farther auf, wie es vorher verkiindet worden war;

sechs weitere Tagesmarsche brachten unter massigen Beschwer-

den die Romer an die Granze Armeniens. Em einen Abstand von

300 rdmischen Meilen (60 geogr. M.) zu durchziehen, denn so viel

betrug die Entfernung Fhraaspas vom Araxes^), hatte man 27

/

1) Der Weg, welchen Antonius von Phraaspa oder Takht-i-Soleiman bis

zum Araxes zuriickgelegt hat, ist wol von Rawlinson 1. c. 113—117) richtig

bestimmt worden : er ging von Takht-i^Soleiman nordwarts in der Richtung

des heutigen Tabriz. Der Weg fuhrte zuerst durch eine Berggegend, die nur
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Tagmarsche gebraucht und hatte 18 Schlacliteu schlagen iniissen,

dabei batten die Romer 20000 Piissganger und 4000 Reiter ver-

loren. Weitere Yerluste standen nocb bevor, zwar nicht daf

Schwert der Feinde
^
aber die Kalte Armeniens verursacdito der

Armee des Antonius einen Verlust von 8000 Mann. Der Zug
gegen die Farther hatte also ganz ungliicklieh geendet^ und wenn
Antonius trotz dieser Niederlage in den iiachsteii Jahren Erfolge

hatte, so war diess der eigenthiimliclien haltlosen Politik der bst-

lichen Staaten zuzuschreiben.

Es ist begreiflich, dass Antonius wie auch sein Heer einen

tiefen Groll gegen Artavasdes von Armenien hegte, denn er war

es gewesen , der die Romer zu dem Zuge nach Medien bewogen

und dort im Stiche gelassen hatte. Ware Artavasdes mit seinen

nach parthischer Art bewaffneten 6— 1 0000 Reiterii den Rbmern

zur Seite gewesen, wie er versprochen hatte, so ware das Ergeb-

niss des Feldzuges wahrscheinlich ein anderes gew^esen, und we-

nigstens die schweren Yerluste des Riickzuges waren erspart

worden. Zunachst freilich erforderte es die Klugheit , dass An-

tonius seinem Unmuthe nicht freien Lauf lasse, er schineichelte

vielmehr dem Artavasdes, damit er seine Soldaten in die Winter-

quartiere aufnehme und mit dem Nothigen versorge. Aber schon

im Jahre 35 v. Chr. suchte er die Person des Artavasdes in seine

Gewalt zu bekommen
,

diess gelang ihm jedoch nicht , da Arta-

vasdes den Absichten desselben nicht traute. Gliicklicher war er

im Jahre 34, er kam in diesem Jahre selbst nach Armenien, gab

vor, einen neuen Zug gegen Medien unternehmen zu wollen und

nothigte den Artavasdes zu einer Zusammenkunft, bei welcher er

ihn gefangen nehmen liess. Anfangs durfte Artavasdes frei um-
hergehen

,
weil Antonius hoifte ihn zu vermogen

,
das Yersteck

seiner Schatze anzugeben : als diess aber nicht der Fall war, liess

er ihn mit silbernen Fesseln fesseln und schickte ihn nach Ale-

xandrien, wo er nach der Schlacht von Actium von Kleopatra

im Sommer von Hirten durchzogen wirdj der Fluss, an welchen die Romer

am dritten Tagmarsche gelangten, ist m^oI der Karangu, der zur Bewasserung

der Felder verwendet wird. Von dort muss die nicht naher bestimmbare

Strasse im Norden des Sehend durch Htigelland gezogen sein
, der salzige

Fluss, von welchem die Rede ist, ist der Aji-cai; der einzige Fluss Atropa-

tenes, der Salzgehalt hat
;
der nicht weit entfernte Fluss, an welchem die Ver-

folgung aufhdrte
,

ist wol der Salyan. Den Araxes durften die Romer in der

Gegend von Julfa uberschritten haben.



126 Fiinftes Buch : Geschichte und Politik.

hingericlitet wurde. Artaxes, der Sohn des Artavasdes, machte

zwar einen Aufstand, aber er ^vurde geschlagen und genotbigt

sich zu den Parthern zu begeben . Auch in Medien batten sicb

seit dem Abzuge der Romer die Verbaltnisse bedeutend geandert.

Artavasdes von Medien batte sicb mit Pbraates IV liberworfen,

wie es beisst, wegen der romiscben Rente
,

er furcbtete von ibm

seiner Herrschaft beraubt zu werden^ darum sandte er den Pole-

mon^ Kbnig von Pontus^ an den Antonins und Hess ibm ein Biind-

niss antragen, wie es scbeint nocb im Laufe des Jabres 35.

Antonins kam der Antrag ausserst erwiinscbt
, er wollte mit dem

mediscben Kbnige am Araxes zusammentreffen , docb wurde der

Plan nicbt ausgefubrt, obAvol Artavasdes meldete^ dass in Par-

tbien Unruben ausgebrocben seien. Aber im Jabre 33 kam An-

tonins wirklicb an den Araxes
^

als ob er gegen Parthien Krieg

fiihren wollte, es wurde aber bei dieser Gelegenheit nur ein

Biindniss zwiscben Antonins und Artavasdes von Medien abge-

schlossen, nacb welchem beide verspracben, sicb gegenseitig

durcb Truppen zu unterstiitzen . Es wurde bestimmt, dass Anto-

nius gegen die Romer, x-^rtavasdes gegen die Partber zieben

solle
;
Artavasdes erbielt einen Tbeil des neu gewonnenen Arme-

nien, der Unterbandler Polemon aber Kleinarmenien. Pie Tocb-

ter des Artavasdes, Jotape, wurde mit Alexander, dem Sobn des

Antonins und der Kleopatra verlobt, derselbe sollte Konig der

Konige werden und nicbt bios Medien und iVrmenien erbalten,

sondern alles Land zwiscben dem Eupbrat und dem Indus
,
Wel-

ches Antonins nocb zu erobern j>edacbte. Diese grrossen Plane

zerrannen in Nicbts, als iVntonius nacb der Scblacbt von Actium

(31 V. Chr.) vom politiscben Scbauplatze abtreteii musste; eine

uns erbaltene jMiinze (Dulamier 1. c. p. 35) zeigt jedocb, dass

Alexander etwa um 33 v. ('hr. von Armenien Resitz ergriffen

baben muss, wo er sicb in dev Edge nicbt halten konnte. Arta-

vasdes aber kampfte mit Gllick gegen die Partber, solange sicb

romiscbe Soldaten in seinemHeere befaiiden; sobald diese abbe-

rufen wurden, wandte sich das Gliick von ihm ab, er wurde nicbt

bios geschlagen, sondern aucb gefangen 2) ,
da Antonins ibm selbst

die eigenen mediscben Truppen, welche er bei sicb hatte, vor-

enthalteii musste.

1; Cf. Dio 49, 33. 39. 40. Plut. Anton c. 50.

Dio 49, 41. 44. Plut. Ant. c. 52 fg.
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Wie es scheint war in den inneren Kampfen der Farther,

von welchen uns Plutarch erzahlt, und die um 35 v. Chr, ange-

fangen haben miissen^ auch ein gewisser Tiridates verwickell,

der dem Phraates das Reich streitig machte. Zu derselben Zeit,

als Artavasdes gefangen wiirde, der aber bald aus dieser Gefangen-
schaft entflohen zu sein scheint, sah sich auch Tiridates genbthigt,

nach Syrien zu entweichen. Diess geschah etwa im Jahre 30,

und beide wandten sich an den damals in Asien sich aufhaltenden

Augustus um Hiilfe. Sie waren mit ihm schon friiher in Ver-

bindung gestanden, solange aber x\ntonius nicht vollkommen
besiegt war, hatte er keine Hiilfe leisten konnen. Der vorsich-

tige Romer hielt es indessen nicht fiir king, sich weiter in diese

\ erhaltnisse einzumischen ; er gab jedoch dem Artavasdes seine

Tochter Jotape zuriick
,
welche als Braut des Alexander in Ale-

xandrien erzogen wurde , wahrend er dem Armenier Artaxes die

Riickgabe seiner Briider verweigerte
, weil derseibe in Armenien

befindliche Romer getodtet hatte. Dem Tiridates versprach er

zwar keine Hiilfe, erlaubte ihm aber in Syrien zu leben . Nach
dem Jahre 30 scheint in Parthien ein Aufstand ausgebrochen zu

sein, in Folge dessen wurde wahrscheinlich Tiridates auf den

Thron gesetzt und Phraates IV genothigt, zu den Skythen zu

entfliehen; diese Hessen sich herbei, ihn mit einein Heere zu

unterstiitzen, damit er sein Land wieder gewinnen konne, doch

scheint er auch eine starke Partei im Lande selbst gehabt zu ha-

ben, denn als er nahte
, Hess es Tiridates nicht auf eine Schlacht

ankommeii, sondern entfloh zu Augustus, der damals in Syrien

gewesen sein muss, und entfilhrte den jiingsten Sohn des Phraates

mit sich, der schlecht bewacht worden war. Diese Ereignisse

scheinen zwischen die Jahre 27 — 2 4 zu fallen-). Tiridates

wiinschte wieder in sein Reich eingesetzt zu werden und ver-

sprach in vollkommener Abhangigkeit vou Rom zu regieren ‘^)

.

Einige Jahre spiiter, 23 v. Chr., schickte Phraates eine Gesandt-

schaft an Augustus, und forderte sowol seineii Sohn als Tiridates,

1] Cf. Justin 42, 5. Dio 51, 10. IS.

2) Cf. Justin 1. c. Dio 51, 18. Die obigen Annalimen werden durch die

Munzen nothwendig geniacht, welche zeigen ,
dass sowol um 33 als auch in

den Jahren 28, 27 und 20 Munzen von Tiridates geschlagen wurden. Cf.

Longperier Memoire p. 61 fg.

3' Justin 42, 5
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seinen Sklaven, zuriick. Der Sohn wurde in der That dem Par-

therkonige ohne Losegeld zuriickgegeben, Tiiidates aber erhielt

die Erlaubniss, wenn er wolle, auf romischem Gebiete zu bleiben,

und es wurden ihm reiche Einkiinfte ang-ewiesen.

Als Augustus dem Parthexkonige seinen Sohn zuriickschickte,

Hess er zugleich den Wunsch aussprecheii , es mochten die im

Kriegegegen Crassus erbeuteteii Feldzeichen so wie die aus jener

Zeit stammenden Gefangenen zurilckgegeben Averdeu (Dio 53, 33)

.

Dazu konnte sich hidessen Phraates IV nicht sofort entschliessen,

erst als Augustus um 20 v. Chr. selbst nach Syrien kam, um die

Verhaltnisse des Morgenlandes zu ordnen und ein Krieg gegen

die Farther nicht zu den Unmdglichkeiten gehdrte, that er diesen

Schritt
,
der im romischen Reiche grosse Befriedigung erregte

;

Tiberius wurde beauftragt, die Feldzeichen und riickkehrenden

Romer in Empfang zu nehmen . Von da an war das Verbalt-

niss der Farther zu den Romern Jahre hindurch ein freundliches,

den Grund dazu gaben besonders Familienriicksichten in dent

parthischen Kdnigsgeschlechte. Enter versehiedenen Geschenken,

welche Augustus dem Phraates IV geschickt hatte
, befand sich

auch eine italieriische Sklavin Thermusa oder Musa 2), sie hatte

es verstanden, das Herz des Partherkonigs so zu fesseln, dass er

sie zu seiner rechtmassigen Geinahlin erhob, nachdem sie ihm
einen Sohn geboren hatte. Ihr ganzes Trachten war darauf ge-

richtet, diesem ihrem Sohne die Nachfolge im Reiche zu sichern,

sie gewann auch ihren Gemahl fiir diesen Plan , natiirlich aber

waren die iibrigen Sohne des Konigs dagegen, welche sich fiir

vomehmer hielten als den Sohn einer Sklavin, und auch die

Volksansicht diirfte auf ihrer Seite gestanden haben; nach ihr

war derjenige unter den Prinzen am meisten berechtigt, welcher

von Seiten des Vaters wie der Mutter den edelsten Stammbaum
nachweisen konnte. Es Hess sich voraussehen

, dass nach dem
Tode des Phraates sofort Aufstande ausbrechen wurden ; um nun
die Nebenbuhler des jungen Prinzen zu entfernen, sandte Phraa-

tes zwischen 11— 7 v. Chr. seine iibrigen Sohne nach Rom und
hiess sie dort ihren Wohnsitz aufschlagen 3) . Augustus nahm sie

1) Dio 54, 8. Tacitus Annal. 2, 1. Justin 42, 5. Sueton Augustus c. 21.

Tiberius c. 9.

2) Josephus Antiq. IS, 2. 4.

3) Justin 42, 5. Strabo XVI, 748. Tac. Ann. 2, 1. Vellejus Pat. 2, 94.
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sehr freundlich auf uiid sie lebten an seinem Hofe mit konig-

licher Pracht. Es wird'dem Augustus nicht entgangen sein, dass

der Eesitz dieser Prinzen unter Uinstanden wichtig werden konne

und ihm die Moglichkeit gewjhre j sich in die inneren Verhalt-

nisse Parthiens zu mischen. Eine besondere Huldigung fiir die

romischen Kaiser liegt iibrigens in dieser Thatsache nicht,

Phraates erwog bios, dass die armenischen Prinzen in Rom am
unschadlichsten waren, \veil sie von den Yorgangen in der Hei-

math erst spat Kunde erhielten, und iiberhaupt den Verhaltnissen

zu entfremdet wiirden, um eine Partei im Lande zu erhalten. Die

Namen dieser Prinzen finden sich in einer romischen Inschrift,

sie heissen Yonones, Seraspadanes^ Rhodaspes und Phraates b

.

Nur ganz amEnde derRegiei’ung des Phraates lY hiitten die arme-

nischen Ahgelegenheiten beinahe noch zu einem Kriege zwischen

den' Romern und Parthern gefiihrt. IVIit dem Tode des Antonius

war auch der romische Einfluss in Armenien zum Falle gekommen
und der parthische an dessen Stelle getreten. Artaxes oder Arta-

xias, der Sohn des uns bekaimten armenischen Artavasdes, war

zu den Parthern entflohen p. 12G) und nach Yertreibung des

mit den Romern verbiindeten medischen xArtavasdes wieder in

sein Land eingesetzt worden, und regierte seitdem als Konig von

Armenien, er war als solcher ohne Zweifel den Parthern unter-

geben. Dieser Umstand, verbunden mit der Rehandlung, Avelche

xArtaxias den in seinem Gebiete befindlichen Romern hatte an-

gedeihen lassen, musste den Unwillen des Augustus erregen, so

dass er ihm nach dem Tode des Antonius seine Briider nicht zu-

rlicksandte, wie Artaxias verlangt hatte. Doch scheint Artaxias

Dass das Ereigniss in die Jahre 11— 7 v. Chr. fallt, zeigt die Stelle Strabos,

nach weicher damals Titius Legat in Syrien war, diess war er aber in den

genannten Jahren. Die Angabe einiger Schriftsteller (Vellej. P. 2, 94. Justin

1. c. Tac. Ann. 2, 1. Sueton. Aug. c. 21. 43^, als habe Phraates IV. seine

Sohne als Geiseln nach Rom geschickt, ist unwahrscheinlich.

1) Von diesen Namen sind uns der erste und der letzte schon bekannt,

Rhodaspes diirfte der altere Name Aurvat-acpa sein im Uebergange zu sei-

ner neuern Form Lohrasp. Am schwierigsten ist der Name Seraspadanes zu

erklaren
,

er muss bedeuten : Nachkomme des Seraspada (ana ist Endung,-

.

Es giebt nun zwar einen Namen Zerasp
,
von diesem Worte kann der vor-

iiegende Namen nicht abgeleitet sein , es musste Seraspanes heissen
,
spada

scheint vielmehr altb. cpada, meup. cupah, Heer zu sein, 5*^-^

9ar-i-cupah ware Haupt des Heeres.

Spiegel, Eran. Aiterthumsfcunde. III. 9
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bis 20 V. Chr. unbelastigt in Armenien xegiert zu haben^ ge-

schiitzt durch die Macht der Arsakiden , wie uns Tacitus aus~

driicklich bericbtet . Aber Augustus hatte den Eesitz Armeniens

nicht aufgegeben
^

er war vielmehr entschlossen, den romischen

Einfluss in diesem Lande uxn jeden Preis aufrecbt zu erbalten.

Als nun Artaxias im Jabre 20 v. Cbr. durcb Meuchelmord ge-

fallen war, wurde sein Bruder Tigranes auf Bitten der Armenier

von Rom in die Heimath gesandt und durcb Tiberius in sein

Reich eingesetzt . Die Armenier scheinen diesen Konig als

berecbtigt anerkannt zu baben, denn er regierte bis 6 v. Cbi\,

nicht aber den Einfluss Roms auf die Besetzung der armenisclien

Konigswiirde, und als Tigranes starb, liessen sie rubig seinen

Sobn naclifolgen, der scbon in den letzten Jahren Mitregent sei-

nes Yaters gewesen war. Aber Augustus liess diese Missachtung

seines Einflusses nicht ungestraft hingeben : er entsetzte den

Sohii des Tigranes seiner Wiirde und Artavasdes wurde auf sei-

nen Befebl im Jabre 5 v. Cbr. zum Konige Armeniens eingesetzt.

Xur mit Unwilien ertrugen die Armenier diesen von Fremden
ibnen aufgenothigten Konig bis zum Jabre 2 v. Cbr., zu dieser

Zeit gelang es ibnen
,
den Artavasdes zu todten und seine romi-

sche Hiilfe zu besiegen , ein neuer Tigranes bestieg den armeni-

scben Tbron. Yon Neuem bescbloss Augustus, die Widerspen-

stigkeit der Armenier zu ziichtigen, und er sandte zu diesem

Bebufe seinen Enkel Cajus mit einem Heere ab. Als Tigranes

diess bemerkte, scbrieb er einen demiitbigen Brief an Augustus,

in welchem er sich den Titel eines Konigs nicht beilegte, sondern

nur darum bat
,
ihm denselben zu verleiben

,
da ja Artavasdes

doch nicht mebr in das Leben gerufen werden konne. Augustus

soil aucb nicht abgeneigt gewesen sein
, die Bitte zu gewabren,

er befabl aber dem Tigranes, sich zu einer Unterredung bei Cajus

einzufinden; diesem Befeble wagte indessen Tigranes nicht zu

entsprecben, er fiircbtete bei dieser Gelegenbeit gefangen genom-

men zu werden. Die Unterhandlungen zerscblugen sich und der

Krieg nabm seinen Fortgang.

Wahrend aller dieser Vorgange boren wir nichts von der

1) Eine Miinze dieses Konigs, auf welcher er sich » grosser Konig « und
»>Philhellene« nennt, s. bei Dulaurier 1. c. p. 37.

2, Cf. Tac. Ann. 2, 3.
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Stellung, welche der Partherkonig zn der armenischen Frage ein-

nahm, die ihm doch unmdglich gleichgiiltig sein konnte. Vi el-

leiclit hat der betagte Phraates IV wirklich sich gescheut offen

aufzutreten, es lasst sich aber annehmen, dass er wenigstens ins-

geheim die Armenier in ihrem Widerstande gegen Rom bestarkt

haben wird. Um die Zeit aber, von welcher wir hier reden,

muss Phraates IV gestorben sein. Fine genaue Angabe iiber das

Jahr seines Todes ist nicht erhalten, die IMiinzen jedoch, “svelche

wir noch besitzen, zeigen, dass sein Nachfolger spatestens um 3

V. Chr. zur Regierung gekommen sein muss . Dass auch Phraa-

tes IV keines natiirlichen Todes starb , sundern von seinem Sohn

und dessen Mutter axis dem Wege geschafFt wurde, geht aus einer

gleich zu erwahnenden Stelle des Josephus hervor.

IG. Phraatakes (Arsakes XVI) -1 . Der neue Konig, der dem

grausamen, sonst aber vielfach verdienten Phraates IV auf dem

Thron folgte, scheint anfangs seine Macht iiberschatzt und eine

drohende Stellung gegen Rom angenommen zu haben, indem er

den armenischeu Aufstand ofFen unterstiitzte. Bei der Wichtig-

keit, welche Augustus den armenischen M irren zuschrieb, musste

ein solches Betragen sehr beleidigen, und Phraates V sollte bald

die Wirkung davon verspiiren. Als Phraates V nach Rom schickte,

um seine Briider zuriickzuverlangen, ohne Zweifel um dieselben

zum Tode zu befordern , da schlug ihm Augustus sein Verlangen

nicht nur ab
, sondern befahl ihm auch

,
den koniglichen Titel

abzulegen und Armenien zu verlassen . Phraates V antwortete

in gleich hohen Worten, er legte sich den Titel Konig der Konige

bei und nannte den Augustus bios Casar^j. Als aber Cajus nach

1) Cf. Longperier Memoire p. 74. Andere nehmen an, dass Phraates V
zwischen 9—7 v. Chr. zur Regierung gekommen sei.

2) Phraatakes ist, wie schon St. Martin 2, 163 gesagt hat, das Derainu-

tivum von Phraates; ich mochte aber nicht mit ihm glauben, dass dieser Name

dem Phraates V von seinem Vater aus Zartlichkeit beigelegt worden sei, viel-

mehr diirfte der Name vom Volke seibst ausgehen ,
und das Deminutivum in

diesem Falle die Verachtung ausdriicken. AVir werden diesen Konig fiiglich

als Phraates V bezeichnen konnen.

3) Dio Cass. 55, 11 ; “6 ie ovop.a to 'zai 'zf^^ Apu^vta?

dTToax'^'vat TTpoalictSe-

4) Dio 1. c. , D ndp3o; 00/ oaoo oo xatd7:TTj?£N, dX/.d v.al ot xd

xe d).Xa uzepcppovu); ,
'/.at aoxov p,£v ^aotXsa j3aaiX£ojv £7.£tvov os Kataapa povov

dvopdaa;.
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Asien kara und es von hohen Worten zu Thaten hatte kommeii

miissen^ fand Phraates Y seine Stellung nicht darnach angethan,

einen so folgenschweren Kampf zu beginnen. Er konnte sick

nicht verheimlichen ,
dass seine Unterthanen ihn wenig liebten,

theils mit theils ohne seine Schuld ^ . Dass er ein Yatermbrder

w ar , batten ihm die Farther vielleicht vergeben
, denn vor ihm

batten zwei Fiirsten regiert, welche sick des*gleichen Verbrechens

schuldig gemacbt batten ; aber seine x\bkunft berechtigte ibn nicht

zur Nachfolge. Wir sehen^ dass damals bei den Partbern ebenso

sebr wie friiber bei den Achameniden (cf. Bd. 2, 374) darauf ge-*

seben wurde, dass der Throrifolger von untadeliger Abstammung
sei; nicht bios von Seiten des Yaters

,
sondern auch der IMutter;

in dieser Hinsicht stand aber Phraates Y alien iibrigen parthi-

schen Prinzen nach
;
dazu kam noch^ dass die Mutter des Phraa-

tes Y durcb Eitelkeit die Stellung ibres Sohnes noch erschwerte.

Wir besitzen noch Miinzen, welclie neben dem Bildnisse des

Phraates Y auch das seiner Mutter tragen, die auf denselben als

Konigin und als himmlische Gbttin bezeichnet wird.

Enter anderen Emstanden batten wabrscheinlicb die Farther

auch gegen diesen Beweis kindlicber Hochachtung nicbts einzu-

wenden gehabt^, die Konigin Mutter nahm ja von je her im Mor-
genlande eine bohe Stellung eiii;, und dass die Herrscherfamilie

gottlichen Evsprungs sei, wurde allgemein geglaubt. Allein dass

eine italienische Sklavin sick die Eechte einer Prinzessin von
Gebliit anmasse, das schien unertraglich. Es entstand das Ge-
riicht, dass Phraates Y mit seiner Mutter in verbotenem Emgang
lebe, wahrscbeinlicb mit Enrecbt, denn wenh Tbermusa auch
nicht unter Caesar, sondern erst unter Augustus an den parthi-

schen Hof kam, so kann sie damals nicht mehr jung gewesen
sein

,
auch konnte ein solches Yerhaltniss in Eran nicht den An-

stoss finden wie bei den Abendlandem, da es eigentlich nicht

gegen die Landessitte verstiess. Aber Alles in Allem genommen
war eben Phraates Y nicht beliebt, und wenn die Eomer einen
der parthischen Prinzen, welche in Eom lebten, als Gegenkonig

1) Cf. Joseph. Antiq. 18, 2. 4. Die Stelle uber Phraatakes lautet. fiaxe

Tq> raxpt a‘j{j,rpa;ei x^; fAT^xpo;, Ir^ xal >.6yo?» Kal oi

dfx'foxepa tAtar;^£U, oooev xf^^ Traxpoxxovia; x6 p.6ao; xf^^ |xr,xp6; gpcoxo;

xmv 'jrrfitoojv, sxdaet Trpoxepov ^ cpf^vai pteYa;, dgeirizxe x&v
T:pa*^{jLdxwv, *Aal ouxtu d'vTiGjcsi.
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aufstellten
,

hatte er das Schlimmste zu besorgen ; es ist daher

nicht zu verwundern
,
dass er seine Streitigkeiten mit Rom auf

giitlichem Wege zu erledigen siicbte. Auf einer Euphratinsel

kam Phraates V mit Cajus zusammen (2 v. Chr.), der Parther-

konig versprach, sich der Einmischung in die armenischen An-
gelegenheiten zu enthalten , wenn seine Briider in Rom zuriick-

gehalten wiirden
;

gegenseitige Bewirthuugen besiegelten das

neue Freundschaftsbiindniss b • Der Krieg mit Armenien nahm
seineii ungestdrten Fortgang. Tigranes IV, der unter den ver-

anderten Zustanden den Thron wahrscheinlich erhalten hatte,

war in einem Krieg e gegen eiii benachbartes Yolk gefallen (Dio

55, 10), an seine Stelle wurde von Cajus Caesar der Meder Ario-

barzanes zum Kbnig von Armenien ein^esetzt . Der Uninuth

der Armenier liber die Einmischung Roms in die inneren Ange-

legenheiten des Landes war fortwahrei:id gross, und als Cajus im

Jahre 3 n. Chr. die armenische Festung Artagera belagerte, wurde

er von dem parthischen Befehlshaber Adduas hinterhstiger Weise

verwundet. Zwar wurde die Festung erobert und die Wunde*

erwies sich nicht unmittelbar als lebensgefahrlich
,
doch starb

Cajus im niichsten Jahre an den Folgen dieser Yerwundung .

Kurze Zeit darauf verlor Phraates Y in einem Aufstande Xhrou

und Leben. Da ]Munzen unter seinem Xamen noch im Jahre 4 n.

Chr, gepragt wurden, so diirfte dieses Jahr sein Todesjahr sein.

17. Or odes II (Arsakes XYII) . Phraates lY wie Phraates Y
waren dem Beispiele gefolgt, das ihnen der Achamenide Arta-

xerxes III gegeben hatte : sie hatten alle Prinzen
, welche sich

um den Thron bewerben konnten, aus dem Wege geraumt, so-

bald sie deren habhaft wurden. Es scheint daher, dass nach dem

Tode des Phraates Y kein Thronerbe in der Xahe war, Gegen

1; Dio 55, 10. Yell. Pat. 2, 101.

2) Tac. Ann. 2, 4. Flor. 4, 12. Die Inschrift von Ancyra behauptet, dass

die Meder einen Ariobarzanes sich vom Augustus zum Fiirsten erbaten und

auch erhalten hatten, ohne Zweifel den bier genannten. Ich kann aber die An-

sicht V. Gutschmids nicht theilen
,
derselbe sei mittlerweile aus Medien ver-

trieben worden ,
und mit ihm sei das atropatenische Konigreich zu Ende ge-

gangen. Neben den atropatenischen Fursten gab es gewiss wenigstens einen,

wahrscheinlich aber mehrere Konige in Medien. Die Fursten Atropatenes

konnten aber nicht so endigen, weil ihr Furstenthum ein Priesterfursten-

thum war.

3) Veil. Pat. 2, 102. Strabo XI, 529.
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einen Konig , der aus Rom zu Bolen war, scheint eine Partei der

Farther widerstrebt zu haben , und so wurde denn ein gewisser

Orodes zum Konig gewahlt, der aber, nach der einzigen uns iiber

ihn erhaltenen Nachricht zu schliessen, gleichfalls im Auslande

lebte und erst von dort geholt werden musste. Allein dieser

neue Herrscher machte sich durch seine Grausamkeit so uner-

traglich, dass er nach Verlauf einiger Monate wieder beseitigt

wurde, entweder auf einer Jagd oder bei einem Gastmable.

18. VononesI (Arsakes XVIII) 2). In den Jahren 4—6 n.

Chr. verzeichnet ein romischer Schriftsteller 3) die Ankunft einer

parthischen Gesandtschaft in Rom, welche den Zweck hatte, sich

einen der dort lebenden Sohne des Phraates IV als parthischen

Konig der Konige zu erbitten . Der romische Kaiser fand das

Gesuch ehrenvoll fiir Rom, er gestattete gerne die Abreise des

parthischen Prinzen
,
und mit Freuden wurde der neue Fiirst in

Parthien aufgenommen, aber freilich bios von einer Partei. Die-

jenige Partei, welche den Orodes auf den Thron gehoben hatte,

konnte es immer nicht verschmerzen, dass man sich einen Konig

habe aus Rom kommen lassen. Sie iibertrieb die Thatsachen,

sie sah es fiir eine Entartung der Farther an
,
dass sie sich von

denselben Romern einen Konig geben liessen
, die sie friiher so

glorreich besiegt batten. Sie stellten sich, als sei dadurch Par-

thien eine romische Provinz geworden, und vergassen ganz, dass

die Romer ihnen ihren Konig nicht aus eigener Machtvollkom-

menheit eingesetzt, sondern auf ihr Bitten gegeben batten. Wenn
nicht andere Griinde fiir die Abhangigkeit des Vonones von Rom
vorlagen, von welchen wir nichts mehr wissen, so waren diese

Verdachtigungen seiner Regierung vollkommen haltlos. Der

neue Konig unterliess und that aber so Manches, was in Parthien

nicht der Gebrauch war, und vermehrte dadurch die Anhanger

1) Joseph. Antiq. 18, 2. 4: ot Ilap&oo'^ .... ’OpoaSr^v d7.dAo*jv

2) Cf. oben p. 129,

3) Sueton Tiberius c. 16. Tacitus Ann. 2, 1.

4) Es scheint indessen nicht, als ob man damals schon den Parthern

willfahrt hatte
;
ware diess der Fall gewesen, so hatte man dem VononesI

eine Regierung von etwa 12 Jahren beizulegen, w&hrend aus den Aeusserungen

der Geschichtschreiber hervorgeht, er habe nur 5—6 Jahre regiert. Man wird
also annehmen mussen, dass etwa im Jahre 11 noch eine zweite Gesandtschaft

kam, der Vonones folgte.
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der Gegenpartei. Bei seinem langen Aufenthalte in Eom scheint

er eine Vorliebe fiir manche romische Sitten gehabt zu haben. Er

liebte die Jagd nicbt, welche die Farther als eine Hauptbescbaf-

tigung ihrer Konige anzusehen gewohnt waren, er kiimmerte sich

wenig um Pferde, mochte sich lieber in einer Sanfte tragen lassen

als reiten^ er zog die romischen INIahlzeiten den persischen vor,

er nmgab sich mit Griechen statt mit Parthern. Die Farther

waren gewohnt, dass ihre Konige sich nur selten sehen Hessen

nnd ihre Person mit einem geheimnissvollen Nimbiis umgaben,

dagegen war Yonones leicht zu sehen nnd freundlich gegen Jeder-

mann^). Diese Verstosse gegen die Yolksanschaitungen blieben

nicht ungeahndet in einem Lande, in welchem man ohnehin stets

zu Yeranderungen geneigt war. Man erinnerte sich ^ dass noch

ein anderer Arsakide vorhanden sei, der Aiispruch auf die Krone
babe, er hiess Artabanus und war nach Tacitus-] unter den

friiheren Regierungen zu den Daern gefliichtet und dort erzogeii

Worden, nach den Mittheilungen des Josephus
3]
muss er dainals

nach Er^n zuriickgekehrt sein und war Konig in iVIedien oder

verwaltete dort irgend ein Amt. Er wurde als Gegenkonig auf-

gestellt und Yonones ward genothigt, sich mit ihm zu schlagen.

Das erste Mai war Yonones siegreich , aber Artabanus zug sich

nach Medien zuriick und kam von dort mit einem starkeren Heere

wieder zum Yorschein. Als sich die Truppen zum zweiten Male

begegneten, da blieb der Sieg dem Artabanus, der siegreich in

Ktesiphon einzog, wahrend Yonones mit wenigen Anhangeni
zuerst nach Seleukia fliichtete und von dort nach Armenien ging,

wo zufallig gerade die Konigswiirde erledigt war, und Yonones,

eine den Romern gewiss angenehme Personlichkeit, wollte sich

zum Konige von Armenien aufwerfen und schickte Gesandte nach

Rom, um sich von dort die Bestatigung zu erbitten.

19. Artabanus III (x\rsakes XIX; . Der neue Fiirst ge-

hdrte ebenso gut der parthischen Konigsfamilie an wie der Fliicht-

ling Yonones (nach Tacitus Ann. 6, 42 nur von miitterlicher

Seite), die beiden Nebenbuhler waren also zur Regierung gleich-

1) Cf. Tac. Ann. 2, 2 fg. Da der Konig als eine Art Gottheit gelten sollte,

so hatte das Verlangen, dass er unsichtbar sein soil, guten Grund.

2) Tac. Ann. 2, 3.

3; Joseph. Antiq. 18, 2. 4.
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Berechtigt 1) . Dem neuen Herrscher konnte es natiirlich nicht

angenehm sein, seinen Nebenbuliler so nahe zu wissen ; derselbe

rasche Gliickswechsel , der ilin auf den Thron gesetzt hatte,

konnte sicb zu Gunsten des Vonones wiederholen und ihn selbst

zu neuer Flucht nothigen. Demgemass traf er seine Massregeln.

Er wusste die kleinen Fiirsten Armeniens ^ die den Niphates be-

wohnten
, auf seine Seite zu ziehen

^ er stellte in seinem Sohne

Orodes einen armenischen Gegenkonig auf und liess es auch in

Rom an Kriegsdrohungen nicht fehlen^ fiir den Fall, dass Vono-

nes durch die Romer unterstiitzt wiirde. Diese blieben ilirerseits

auch jetzt ihrer alten Politik treu : sie willigten unter keiner Be-

dingung darein, dass Armenien unter parthischen Einfluss zu-

riickkehre, im Uebrigen war ihnen die Person, die in Armenien

herrschte, gleichgiiltig und es verlohnte sich nicht, wegen irgend

einer Personlichkeit einen Krieg zu beginnen. So haben wir es

uns zu erklaren, dass im Jahre 18 n. Chr. Germanicus den Orodes

aus Armenien vertrieb
,
wahrend auch Vonones die romische Be-

statigung nicht erhalten konnte, sonderii (etAva um 17 n. Chr.)

zu dem romischen Statthalter Silanus nach* Syrien eiitfloh
, wo er

freilich den Parthern kaum Aveniger unbequem war als in Arme-
nien. Artabanus und Germanicus kamen bald zu einem Ver-

standnisse und Vertrage
,
welcher den Interessen beider Reiche

aiigemessen war und darum auch 18 Jahre lang beobachtet Avurde.

Die genauenVertragsbestimmungen sind uns zwar nicht bekannt,

sie lassen sich aber unschwer denken. Artabanus III wird ein-

gewilligt haben den neuen Konig anzuerkennen , Avelchen Ger-

manicus den Armeniern gegeben hatte : es war Zenon, der Sohn

1
)
Die Zeit, in welcher Artabanus die Regierung antrat

,
ist zA\'eifelhaft

und richtet sich nach der Ansicht
,

die man sich von dem Regierungsantritt

des Vonones gebildet hat. Kimmt man mit St. Martin zwei romische Gesandt-

schaften der Farther an, und l^sst demgemass den Vonones erst um 11 n. Chr.

die Regierung antreten, so diirfte er im Jahre 16 nach Armenien gekommen
sein, Artabanus wtirde sich aber um 14 n. Chr. emport haben. Dagegen ist

man gezwungen, mit v. Gutschmid den Beginn der Regierung des Artabanus

Ilium 9 n. Chr. anzusetzen, AS'enn man annimmt, dass Vonones dem Rufe
der Gesandtschaft foigte, die zwischen 4—6 n. Chr. in Rom eintraf.

2) Den Widerspruch, der darin liegt, dass Artabanus seinen Sohn Orodes

zum Konig der Armenier machte
,

so dass Germanicus ihn A'ertreiben musste

(Joseph, Antiq. 18, 2. 4. Sueton Calig. c. 1), und der Angabe des Tacitus

(Ann. 2, 56), dass die Armenier keinen Konig hatten, als Germanicus den
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des uns schon bekaniiten Polemon (cf. obeii p. 126) ^ der als

Konig den Namen Artaxias annabm. Dagegen verpflichteten

sich die Romer, den Vonones aus Syrien zu entferuen, wo sicli

derselbe wichtige Gonner erworben hatte. Er wurde nach Kili-

kien gebracht, wo er bei einem mislungenen Fluchtversuche im

Jahre 19 n. Chr. urns Leben kam .

Der Streit wegen Amaeniens ruhte nun wieder fiir einige

Zeit, obne dass jedoch die eine oder die andere der beiden Par-

teien ihr Ziel aus den Augen verlor. Wiihrend aber der Streit

ruhte, hatte Artabanus Zeit sich im Innern zu befestigen und

nach anderen Seiten hin erobernd aufzutreten, Wie es scheint,

fiihrte er gliickliche Kriege mit verschiedenen der umwohnenden
Yolkerschaften (Tae. Ann. 6, 31), doch erfahren wir nicht naher,

welcher Art diese Streitigkeiten waren. Gegen Thronbewerber

hatte sich Artabanus durch das alte Mittel geschiitzt, dass er alle

INIitglieder der koniglichen Familie, dereii er habhaft werden

konnte, sofort todten Hess. Dass er aber ebenso wie seine Vor-

fahren es unterliess, die innere Einheit des Reiches zu befestigen,

das zeigt deutlich eiii Vorfall, welcher in diese Zeit zu setzen ist,

iiber den uns Josephus einen Bericht erhalten hat. Wenn auch

die Rdmer Fortschritte in Mesopotamien gemacht Fatten, so bHeb

doch natiirlich namentlich der ostliche Theil des Landes, zu dem
Babylonien gehorte, ganz unter parthischem Einfluss. In dieser

eben genannteii Landschaft bestanden damals zahlreiche Juden-

gemeinden, die sich unter anderen die Stadt Nehardea zur Auf-

bewahrung der Schatze gewahlt batten, die fiir Gemeindezwecke

gebildet wurden und zu denen jeder erwachsene Jude vom zwan-

zigsten Jahre an seinen Beitrag zu liefern hatte. Yon dort wur-

den auch alljahrlich die Beitrage fiir den Tempel zu Jerusalem

abgeschickt, unter sehr starker Bedeckung wegen sehr haufiger

Raubanfalle. In Nehardea lebten damals zwei Briider jiidischer

Abkunft, Asinaeus und Anilaeus, die von ihrer Mutter (ihr Yater

war bereits gestorben) bei einem Leineweber in die Lehre gege-

ben waren. Als diese Jiinglinge eines Tages zu spat zur Arbeit

Zenon einsetzte, erkl^re ich mir so
,
dass Orodes bios Konig der parthischen

Partei Armeniens war
,
und von der romischen Partei dieses Landes niemals

anerkannt wurde.

1) Tac. Annal. 2, 58. 68.

2) Antiquit. 18, 9. 1.
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kamen, wurden sie von ihrem Meister mit Schlagen geziichtigt;

sie betrachteten diese Behandlung als einen Scbimpf und ent-

liefen, nachdem sie sich zuvor aller Waffen bemachtigt batten^

die sie in dem Hause fanden. Sie begaben sich in ein Quartier

der Stadt, wo sich grosse Magazine von Wintervorrathen befan-

den
,
um sie sammelte sich eine Schaar besitzloser aber kraftiger

junger Leute, welche sie mit Waffen versahen und als deren An-

fiihrer sie sich geberdeten. Sie erhoben von den Hirten in der

Nahe der Stadt eine Abgabe, gegen deren Erlegung sie Schutz

versprachen, wer die Abgabe nicht zahlen wollte, den suchten sie

auf alle Weise zu schadigen. So gelang es ihnen nicht bios zu

leben , sie wurden auch bald geflirchtet
,
so dass Niemaud ihnen

entgegenzutreten wagte, und ihr Ruf selbst bis zu dem Parther-

kdnig drang. Der Satrape des Partherkonigs in Babylonien wollte

die Bande ausrotten, aber nach der alten Gewohnheit seiner

Landsleute zog er es vor
,
lieber durch List als durch Tapferkeit

seinen Zweck zu erreichen. Heimlich sammelte er seine Trup-

pen und zog gegen die Rauber aus^ er dachte sie an einem Sabbat

unvermuthet zu iiberfallen und ohne Schwertstreich in seine Ge-
walt zu bringen, da ihnen das jiidische Gesetz verbot an diesem

Tage zu kampfen. Wahrend er aber an dem Vorabende des

Sabbat an einem Sumpfe lagerte , bemerkten Asinaeus und Ani-

laeus die ihnen drohende Gefahr, und sie zogen begreiflicher

Weise eine Uebertretung des Sabbatgebotes dem gewissen Tode
vor. Es war nun der Satrape, welcher iiberfallen wurde, und er

musste sich nach dem Verluste vieler seiner Leiite zuriickziehen,

ohne seinen Zweck erreicht zu haben.

Man hatte denken sollen
,

die Niederlage der eigenen Trup-
pen wiirde den Partherkdnig sehr unangenehm beriihrt haben,

sobald sie zu seiner Kenntniss kam. Diess war aber nicht der

Fall. Man betrachtete die Satrapen am koniglichen Hofe immer
mit Argwohn, und Artabanus III scheint besondere Griinde ge-

habt zu haben, seinem Satrapen in Babylon zu misstrauen. Die
kiihne Waffenthat der beiden jiidischen Jiiiiglinge gehel ihm so

sehr, dass er sie unter Ziisicherung eines sicheren Geleites an
seinen Hof kommen Hess , von wo sie geehrt und beschenkt wie-

der entlassen und mit der Yerwaltung Babyloniens betraut wur~
den. Die Gunst des Konigs vermehrte natiirlich auch das An-
sehen des Asinaeus und Anilaeus in Babylonien

, und auch die
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parthischen Wiirdentrager in den benachbarten Provinzen such-

ten sich freundlich mit den beiden Briidern zu stellen. Diese

gliicklichen Verhaltnisse dauerten 15 Jahre und vermehrten be-

greiflicher Weise die Ziigellosigkeit der Rauber^ und sie brachten

endlich auch ihren Sturz zmvege. Anilaeus hatte einem vornehmen

Farther nachgestellt und ihn getodtet, um dessen Frau, in welch

e

er sich verliebt hatte, in seine Gewalt zu bekommen
; die parthi-

sche Frau brachte auch ihre heimischen Getter mit sich und ver-

ehrte sie in ihrem eigenen Hause. An diesem Gotzendienste und

ebenso an der Verheirathung mit einer Heidin nahm nun ein

grosser Theil der Bande Anstoss, die meistens aus rechtglaubigen

Juden bestanden zu haben scheint. Man befiirchtete Ungllicks-

falle ,
welche die ganze Gemeinschaft trefFen konnten , wenn die

Verstdsse gegen das jiidische Gesetz nicht beseitigt wiirden. Man
wandte sich zuerst an Asinaeus, der es aber langere Zeit unter-

liess, seinem Bruder Yorstellungen zu machen, in der Hoffnung,

dass sich die Aufregung legen wiirde. Als diess jedoch nicht der

Fall war, die bedenkliclien Zeichen aber sich mehrten, drang er

in seinen Bruder das Aergerniss zu beseitigen, aber ohne Erfolg

;

die Partherin jedoch, die von diesen 'S^orstellungen Kunde erhielt

und befiirchtete , dass sie am Ende doch wirken konnten, vergif-

tete den Asinaeus. Anilaeus war nun der alleinige Fiihrer seiner

Genossen, und beschloss einen Zug gegen die Besitzungen eines

vornehmen Farthers Mithradates, der mit einer Tochter des Arta-

banus verheirathet war. Der Raubzug gelang und die Rauber

kehrten mit grosser Beute wieder heim, Mithradates aber war

iiber die Yerwiistung seiner Landgiiter erbittert und beschloss

den Anilaeus zu ziichtigen. Er warb Reiter an , aber nicht um
sich in offenem Kampfe mit dem Rauber zu messen, sondern um
ihn am Sabbat zu ilberfallen. Indessen der Anschlag wurde dem

Anilaeus mitgetheilt, ebenso derOrt, an dem IMithradates rastete.

Anilaeus marschirte des Nachts und iiberfiel den Farther vor

Tagesanbruch, als er und seine Reiter schliefen; von den letzteren

wurden viele getodtet, andere flohen, ^lithradates fiel lebendig in

die Hande des Anilaeus
,
der ihm den grossten Schimpf in den

Augen der Farther anthat, indem er ihn nackt auf einen -Esel

setzte, spater aber, aus Furcht vor dem Zorne der hohen Yer-

wandten des ^Mithradates, wieder freiliess. Es scheint, dass Mi-

thradates den angethanen Schimpf ruhig hinnehmen wollte; nicht
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SO seine Frau , welche ihm mit Scheidung drohte, wenn er nicht

den frechen Rauber ziichtige ; Mithradates sah sich also gezwun-

gen ein Heer zu werben und auszuzieben
;
Anilaeus , der von

seinem Vorhaben horte^ zog ihm mit zahlreicher Eegleitung ent~

gegen. Zum Ungliick fiir ihn trafen beide Heere zusammen in

einer heissen wasserlosen Ebene_, als die jiidische Schaar durch

Durst und Miidigkeit erschbpft sich ausser Stande sah zu kampfen,

und die Flucht ergriff. Nun konnte sich Anilaeus nur noch in

den Waldern halten ; da sich aber um ihn immer noch eine An-
zahl Leute befand, die nichts zu verlieren hatten

, so konnte er

immer noch Raubziige ausfiihren und die babylonischen Dorfer

verwiisten, welche er bis jetzt beschiitzt hatte, bis die Babylonier,

der langen Unsicherheit miide , den Ort auskundschafteten
, an

dem er sich aufhielt, ihn und die Seinigen iiberfielen, wahrend

sie berauscht und schlaftrunken waren, und die meisten derselbeiij

darunter auch den Anilaeus, todteten. Alle diese Vorgange hatten

in Babylonien grossen IJnwillen erregt, der sich gegen die Juden

im Allgemeinen richtete, so dass diese stch in Babylonien nicht

mehr sicher fiihlten und nach Seleukia auswanderten. Dort gab

es bestandige Streitigkeiten zwischen dem griechischen und dem
nationalen syrischen Elemente der Bevolkerung, und die Juden

wurden von den Syrern gern aufgenommen weil sie das natio-

nale Element verstarkten. Fiinf Jahre lebten dort die Juden in

Ruhe; nach Verlauf dieser Zeit verbanden sich die Griechen mit

den Syrern, der allgemeine Judenhass kam bei dieser Gelegen-

heit zum Ausbruch und 50000 Juden sollen gefallen sein, der

noch iibrig gebliebene Theil suchte Rettung theils in der Parther-

stadt Ktesiphon-j, theils in der F'este Nisibis.

Die hier ervvahnten Vorgange diirften den grossten Theil des

Zeitraumes ausgefiillt haben, in welchem Farther und Rbmer
friedlich neben einander lebten (19— 34). Josephus sagt uns,

dass das Gliick des Anilaeus 1 5 Jahre gewahrt habe, einige Jahre

werden die Streitigkeiten mit Mithradates ausgefiillt haben. Es

1) Nach V. Gutschmids Untersuchungen (s. v. Gotarzes in Ersch und Gru-

bers Encyclopadie p. 39) hatte die Auswanderung der Juden aus Babylon im
Jahre 36, die Vertreibung von dort im Jahre 41 stattgefunden.

2) Nach Ammian. Marc. (23, 6. 23; soil Vardanes Ktesiphon gegriindet

haben, wir sehen aber hier, dass die Stadt schon vor seiner Regierung be-

standen haben muss.
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beriihren alle diese Vorgange das parthische Reich nur sehr mit-

telbar, sie zeigen aber, wie wenig inneren Zusammenhang dieses

Reich besass ,
wie misstrauisch der Konig gegen seine eigenen

Grossen war, wie man es liebte Hinterlist statt der Tapferkeit

zu gebrauchen, kurz alle die Fehler, welche sich in dem verfal-

lenden Achamenidenreiche zeigten. Wichtig ist auch das Ereig-

niss , weil hier zum ersten Mai die Religion in die Politik ein-

greift. Die nun folgenden Ereignisse zeigen
, wie w'enig Patrio-

tismiis bei den Parthern zu finden war
,
wie man uberall nur an

den nachsten Vortheil und die Befriedigung der eigenen klein-

lichen Interessen dachte. Artabanus III hielt seine Stellung fur

befestigt^j, und beschloss nun gegen die Rdmer in einer Weise

vorzugehen, wie es nur wenige seiner Vorfahren gewagt batten.

Dm 34 n. Chr. starb der Konig xirtaxias von Armenien, den

Artabanus, wne es scheint, anzuerkennen sich verpflichtet hatte.

Alsbald lebten die parthischen Anspriiche wneder auf, der Parther-

konig sandte seinen eigenen Sohn Arsakes als Konig nach Arme-

nien. Artabanus III ging aber noch viel weiter. Er w usste, dass

Tiberius alt und neuen Kriegen abgeneigt sei, und hielt darura

die Zeit fiir die Vergrosserung des parthischen Reiches fiir ge-

kommen. Er besetzte nicht bios Armenien , sondern verlangte

auch von den Romern die Auslieferung der Schatze
,
welche Vo-

nones in Kilikien zuriickgelassen hatte; cr drohte mit einem Ein-

falle in die Lander, welche frliher Kyros und Alexander der

Grosse besessen habe, ja nach einer Nachricht Dio 58, 26) fiel

er wirklich in Kappadokien ein. Suetonius (Tiber, c. 66) erwahnt

sogar noch einen beleidigenden Brief, den Artabanus an Tiberius

schrieb und der, ^venn er acht ist, zeigt, dass er den Krieg um
jeden Preis wollte und der auch das Betragen des romischen Kai-

sers im vollsten Masse vechtfertigen w^iirde . Man hatte glauben

sollen, dieses Vorgehen des Artabanus hatte bei den Parthern

wenigstens ungetheilten Beifall finden miissen , Avenn ihnen die

1 1 Vgl. zum Folgenden Tac. Ann. 6, 31—37.

Wie mir scheint, muss man diesen Brief, falls er wirklich geschrieben

wurde
,
entweder in diese Zeit oder ganz an das Ende der Regierung des Ti-

berius setzen
;

dass ihn Artabanus nach seiner Ruckkehr aus Hyrkanien ge-

schrieben haben sollte
,
ist mir nicht sehr wahrscheinlich. Nehmen wir an,

er sei in dem Jahre 34 oder 35 geschrieben, so erklart er am besten den

Hass der Romer gegen Artabanus, den sie nicht bios um den Thron, sondern

auch um das Leben zu bringen trachteten.
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Herstellung des alten Keiches in seiner Grosse am Herzen lag.

Statt dessen finden wir, dass eine parthische Partei gerade diesen

Zeitpunkt wahlte , um hinter dem Riicken des Artabanus eine

Gesandtschaft nach Rom zu schicken und sich den Phraates, den

Sohn des Phraates IV, zum Konig zu erbitten. Sie behaupteten,

Artabanus babe sich so verhasst gemacht, dass ein von Rom ab-

gesandter Gegenkonig nur am Euphrat zu erscheinen brauche,

um allgemeine x4.nerkennung zu finden ;
wahrscheinlich war diess

aber nur der Vorwand einer unzufriedenen Partei, welch e bei

einem Wechsel zu gewinnen hoffte. Die Seele dieser Gesandt-

schaft war Sinnakes, ein vornehmer Parther^ dann ein Eunuche,

Abdus genannt. Nichts konnte natiirlich dem Tiberius gelegener

kommen als ein solcbes Verlangen, es gab ihm die Moglichkeit,

den Artabanus in ernste Schwierigkeiten zu verwickeln, ohne

darum selbst das Schwert zu ziehen. Das Verlangen der parthi-

schen Gesandtschaft wurde sofort gewahrt und Phraates reiste

alsbald von Rom ab. Artabanus hatte mittlerweile auch von der

Gesandtschaft Kunde bekommen und sah sich genbthigt vor-

sichtig aufzutreten. Er schaffte den Abdus durch Gift aus dem
Wege, den Sinnakes iiberhaufte er in verstellter Freundschaft mit

wichtigen Staatsgeschaften, so dass ihm fiir Intriguen keine Zeit

blieb. Das Gliick beglinstigte den Artabanus insoweit, dass

Phraates bald nach seiner Ankunft am Euphrat starb, wie es

heisst an einer Krankheit^ die er sich zuzog, als er seinen Korper

wieder an die lange entwohnte parthische Lebensweise gewbhnen
wollte ; Tiberius aber gab ihm in Tiridates, einem Neffen des

Phraates, einen Nachfolger . Eine weit ernsthaftere Verlegen-

heit bereitete Tiberius seinem parthischen Gegner in Armenien.

Mithridates wurde der neue romische Candidat fur die armeni-

sche Kbnigswiirde , er sollte mit Hiilfe seines Rruders , der Pha-

rasraanes hiess und Konig der Iberer war, auf den Thron gesetzt

werden, so dass die Romer anscheinend ganz unbetheiligt bei der

Sache blieben. Wir wissen bereits, dass Artabanus seinen Sohn
Arsakes als Konig zu den Armeniern gescndet hatte, seine Diener

wurden mit vielem Gelde bewogen, ihn durch Gift aus dem Wege
zu schaffen. Nun fielen die Iberer mit grosser Heeresmacht ein

und besetzten Artaxata. Gegen sie sandte Artabanus einen

1) Cf. Petr. Patricii Excerpta de leg. p. 122 ed. Bonn.
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andern seiner Sohne^ Orodes, mit einem Heere und hiess ilin

noch Hiilfstruppen anwerben. Sarmatenstamme, die jenseits des

Kaukasus wohnten, wurden von beiden Theilen angeworben;

allein die Iberer versperrten den parthischen Hiilfstruppen die

kaspiscben Thore^ und der einzige Pass, der denselben noch offen

blieb, war nur im Winter gangbar, im Sommer aber von den

Meeresfluten iiberschwemmt. Auf diese Art blieb Orodes ohne

Unterstiitzung, wuhrend Pharasmanes zu den angeworbenen Sar-

maten auch noch die Albaner fiigeii konnte. Bei diesem Miss-

verhaltniss der Krafte beschloss Orodes weislich den Kampf zu

vermeiden, aber seine Truppen waren nicht so einsichtsvoll wie

ilir Fiihrer. Die Iberer forderten sie alle Tage in beleidigenden

Worten zum Kampfe heraus, die Parther ertrugen dies nicht

lange und verlangten mit solehem Ungestiime in den Kampf ge-

fiihrt zu werden, dass Orodes zuletzt nachgeben musste. Wie die

Herausforderung war auch die Kampfesweise eine acht morgen-

landische. Pharasmanes war von allem Anfange an dadurch im

Vortheil, dass er auch Fussvolk hatte, wahrend die Parther bios

Reiterei besassen; die Entscheidung wurde aber nicht dadurch,

sonderii durch einen Einzelkampf der beiden Fiihrer zu entschei-

den gesucht. In diesem Kampfe nun hatte Pharasmanes das

Gliick, den Orodes am Kopfe zu verwunden, es scheint, dass die

Wunde zwar nicht augenblicklichen Tod zur Folge hatte, Orodes

jedoch spater an derselben starb. Sobald die Parther ihren Fiih-

rer fallen sahen, gaben sie ihre Sache verloren und iiberliessen

den Iberern den Sieg. Nunmehr eilte Artabanus selbst nach

Armenien, seine Bemiihungeii waren anfangs wie es scheint nicht

gliicklicher, die Iberer kampften mit besserer Kenntniss der Orte

und errangen dadurch Vortheile. Diese hatten den Artabanus

indessen zu keinem RiickzUg genothigt, aber er erhielt die Nach-

richt, dass Vitellius Miene maclie in Parthien einzufallen; an-

gesichts einer solchen Gefahr beschloss Artabanus Armenien auf-

zuffeben und in sein Land zuriickzukehren. Der Einfall deso
Vitellius blieb aus und ist auch kaum ernstlich beabsichtmt .ere-o o

wesen
;
aber es scheint damals noch andere Fehden in Parthien

gegeben zu haben , denn Josephus sagt
,
dass sehr viele der vor-

nehmen Parther im Kampfe umgekommen seien. Das Ungliick

in den kriegerischen Unternehmungen wurde nach morgenlandi-

scher Sitte dem Konige zur Last gelegt, das Anseheii des Arta-
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banus war erschiittert und Vitellius Hess es sich aiigelegen sein

dasselbe vollends zu untergraben. Er unterstiitzte die Gegen-

partei in Parthien^ an der^n Spitze Sinnakes und sein Vater Ab-

dageses standen; die Anhanger derselben mehrten sich, denn

auch Vitellius that sein Moglichstes, urn vornehme Farther durch

Bestechung zum Abfall zu bringen und den Artabanus iiberall

als einen blutgierigen Tyrannen darzustelleu. Artabanus sah,

dass er nicht mehr auf die Treue seiner Umgebung rechnen

konnte, hochstens noch unter den Miethstruppen durfte er sich

sicher fiihlen. Er fasste einen Entschluss, der in seiner Lage der

beste war: er suchte seine Person sicher zu stellen, ehe ihn wei-

tere Ungliicksfalle trafen. Er begab sich in die ostlichen Provin-

zen, die nicht durch Bestechungen zur Untreue verleitet w aren,

dort wartete er im Verborgenen, ohne seiner koniglichen Wiirde

zu entsagen, bis eine Gegenstroraung eintreten werde.

Nach Entweichung des Konigs schien der Triumph der Partei

vollstandig, welcher Sinnakes und Abdageses angehorten, der

Einsetzung eines neuen Konigs schien nichts mehr im Wege zu

stehen. Der Thronpratendent Tiridates iiberschritt den Euphrat,

mit ihm vereinigte sich alsbald Ornospades und fiihrte ihm viele

tausend Keiter zu. Auch Ornospades hatte langere Zeit in Kom
im Exil gelebt und in Dalmatien an der Seite des Tiberius ge-

kampft, spater war er von Artabanus wieder zu Gnaden ange-

nommen und zuriickgerufen w orden , damals bekleidete er eine

wichtige Stelle als Befehlshaber der Truppen in Mesopotamien.

An Ornospades schloss sich bald Sinnakes mit weiteren Truppen

an , vde zuletzt Abdageses mit den konigHchen Schatzen und
Kronjuwelen. Vitellius hielt nun eine weitere Enterstiitzung des

Tiridates durch rbmische Truppen nicht mehr fiir nothig, er er-

mahnte den Tiridates sich seines Vaters und romischen Pdege-

vaters wmrdig zu zeigen, die Farther aber, ihrem Konige treu zu

sein und die Achtung vor Rom nicht aus den Augen zu verlieren,

und zog sich darauf nach Syrien zuriick. Tiridates setzte nach

der Trennung von Vitellius seinen Marsch nach Osten fort^),

iiberall wurde er mit Jubel empfangen, nicht bios in Nikepho-

rium und xEnthemusias , wo die griechische Bevolkerung iiber-

wog ,
sondern auch in parthischen Stadten w4e Halus und

1) Zum Folgenden vgl. man Tac. Ann. 6, 41 fg.
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Artemita^). Am meisten zeichnete sich Seleukia bei dem Em-
pfange des neuen Konigs aus, dort hatte Artabanus in die Ver-

fassung der Stadt eingegriffen und nach alter persischer Weise

die Aristokraten begiinstigt, es verstand sich von selbst^ dass der

neue Konig diese Ordming umstiess und die Macht in die Hand
des Volkes legte, das ihm mehr ergeben war. Von Seleukia be-

gab sich Tiridates nach Ktesiphon, der eigentlichen Hauptstadt

des Reiches^ und Avurde dort nach parthischer Sitte von dem Su-

rena gekront.

Es schien^ als ob die rdmische Partei unter den Parthern am
Ziele ihrer Wiinsche stehe und ihren ZAveck vollstandig erreicht

habe. In Wahrheit war Nichts erreicht. Der neue Konig hatte

die eranischen Provinzen, in Avelchen die Kraft des ganzen Rei-

ches lagj noch gar nicht betreten^, die Wiirdentrager dieser Pro-

vinzen aber waren schwankend, sie Avussten nicht, ob es vortheil-

hafter fiir sie sei dem neuen Kdnige zu folgen oder ihre Treue

dem alten zu beAvahren. Aus dieser XJngeAvissheit ist es zu er-

klaren, dass zwei der Avichtigsten Satrapen des Reiches, Phraates

und Hiero, bei der Kronung nicht erschienen, aber ihr Ausbleiben

schriftlich entschuldigten ,
andere folgten ihrem Beispiele. Yiel

hing von den nachsten Schritten des neuen Konigs und dem Er-

folge derselbeii ab. Tiridates begann seine Wirksamkeit damit,

dass er eine Burg belagerte, in Avelche Artabanus seinen Plarem und

einen Theil seiner Schatze gefliichtet hatte ; Tacitus tadelt diese

Massregel und meint, Tiridates habe sich dabei nicht aufhalten,

sondern sofort weiter nach Osten marschiren soUen. Es lasst sich

dariiber streiten. Vor Allem Avissen Avir nicht, ob Tiridates die

nothigen Mittel besass ,
um einen solchen Zug zu untemehmen,

aber auch Avenn diess der Fall war, so war der Erfolg nichts we-

niger als geAviss. Es Avar kaum anzunehmen, dass Tiridates das-

selbe Gliick gehabt hatte Avue friiher Alexander der Grosse, natn-

lich seinen Gegner in seine GeAvalt zu bekommen; wahrscheinlich

Aviirde Artabanus bei seiner Ann^erung iiber den Oxus nach

Turan gegangen und dort so lange geblieben sein , bis Tiridates

Avieder abgezogen war. Wenn es aber diesem gelang, den

Harem des Artabanus in seine Gewalt zu bringen , so hatte er in

1) Ueber Artemita cf. Bd. 1, 118. Halus ist wahrscheinlich Holvan

(ibid. p. 115}.

Spiegel, Eran Alterthumskunde. III. 10



146 I'unftes Buch : Geschichte und Politik.

den Augen seiner Unterthanen nicht wenig erreicht. Es war

aber ganz natiirlicb, dass Abdageses und seine Partei, welche den

Tiridates auf den Thron geboben batte, bei diesem viel ver-

inocbte, und ebenso natiiilicb, dass dadurcb eine andere Partei

sicb verletzt und abgestossen fiiblte. Hiero und seine Partei

sucbten den Artabanus in Hyrkanien auf, wo sie ihn in scbmuzi-

gen Kleidern auf der Jagd trafen, und man begann mit ibm zu

verbandeln. Natiirlicb nabm Artabanus anfangs die Eroffnungen

mit Misstrauen auf und glaubte, es sei darauf abgeseben sicb

seiner Person zu bemacbtigen, bald aber Mmrde ibm klar, dass die

Partei, welcbe mit ibm verbandelte, im Ernste seine Eiickkebr

wunscbte. Er saumte nun nicbt mit Beiziebung turaniscber

Elemente ein Heer zu bilden, das er scbnell gegen Westen fiibrte

und dabei weder Bitten nocb List sparte, um die Zabl seiner An-
banger zu vermebren. In der Umgebung des Tiridates waren die

Meinungen iiber die zu ergreifenden Massregeln getbeilt, die An-
sicbt der Einen ging dabin , dass man dem Artabanus so scbnell

als moglicb entgegentreten miisse, solange sein Heer nocb vom
langen Marscbe ermiidet und nocb nicbt zu einem einbeitlicben

Geborsam berangebildet sei, dagegen glaubten Andere, es sei

besser sicb nacb Mesopotamien zuriickzuzieben
, wo man die

Elymaer und Armenier als Hiilfstruppen herbeizieben konne.

Da diese letztere Ansicbt die des Abdageses war, so folgte ibr

Tiridates, nicbt zu seinem Yortbeile. Die ibn umgebenden
Yolkerscbaften saben in dem Riickzuge ein Aufgeben der ganzen

Unternebmung und fielen von ibm ab , zuerst die mesopotami-

scben Araber, dann aucb andere Ydlker. Artabanus war wieder

Herr in seinem Reicbe und Tiridates hatte vor ibm zuriickweicben

miissen, obne dass eine Scblacbt gescblagen worden ware^).

Artalfanus war wieder Herr in seinem Lande, aber die kargen

und widersprechenden Nacbrichten, die wir von seinen ferneren

Thaten besitzen, erlauben uns nicbt
, uns ein genaues Bild von

seinen Massregeln zu macben. Dass Artabanus nicbt mit den

freundscbaftlicbsten Gesinnungen fiir die Romer zuriickkebrte,

lasst sicb annebmen, und es ware darum sebr wobl moglicb, dass

er um diese Zeit jenen beleidigenden Brief an Tiberius gesebrieben

1} Dagegen sagt Josephus ^Antiq. 18, 4. 4), es habe Artabanus bei den
Daern und Saken ein starkes Heer angeworben und alle seine Feinde nieder-

gekampft.
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hatte, diesem hatte aber ein Krieg auf dem Fusse nachfolgen

miissen. Gerade das Gegentheil war aber der Fall, Dass sich

Artabanus mit feindseligen Plaaen gegen Rom tnig, lasst sich

aus einer Notiz bei Josephus (Antiq, 18^, 7. 2) schliessen, welche

uns sagt, dass Herodes Antipas, der Tetrarch von Galilaa, ange-

klagtwurde, sich mit Artabanus verbiindet und Waffenriistung

fiir 70000 Mann angeschafft zu haben, wesshalb derselbe im Jahre

39 seiner Tetrarchie beraubt und nach Lyon verwiesen wurde.

Auch wissen wir^ dass Artabanus bis zum Euphrat kam , da aber

ereignete es sich , dass Artabanus seinen Sohn Darius als Geisel

den Rdmern iibergab, den romischen Feldzeichen und den Bild-

nissen des Kaisers seine Verehrung bezeigte^ dafiir aber auch in

einem prachtvollen Zelte auf einer Euphratbriicke als Gast auf-

genommen und bewirthet wurde. Diese Thatsache selbst wird

uns von verschiedenen Schriftsteliern berichtet und ist gut be-

glaubigt ; wie aber dieses grosse Resultat zu Stande kam^ dariiber

haben wir nur zvrei sich gegenseitig ausschliessende Zeugnisse

des Suetonius. Nach dem einen derselben (Calig. c. 14) hatte

Artabanus, dieser alte Feind des Tiberius, die Freundschaft mit

Caligula aus eigenem Antriebe gesucht. Nach der zweiten Stelle

(Vitellius c. 2) war er durch die diplomatischen Kiinste des Yi-

tellius dazu gebracht worden. Was auch das Wahre an der

Sache sein mag, es steht fest, dass das Betragen des Artabanus

nicht etwa durch verlorene Schlachten bestimmt wurde, und es

liegt nahe zu vermuthen , dass vor der festlichen Bewirthung des

Artabanus ein Vertrag mit demselben zu Stande gekommen war,

in welchein giinstige Bedingungen fiir die Parther aufgenommen

waren, welche unsere Quellen uns verschweigen. Vielleicht dass

man ihnen in Armenien freie Hand zu lassen versprach
, wenig-

stens wurde um diese Zeit Mithridates nach Rom berufen und als

Gefangener zuriickbehalten. Der Vertrag wurde im Jahre 37 in

Rom bekannt, wird also um diese Zeit geschlossen worden sein.

Nochmals fiihrte der Zustand des Landes den Artabanus zur

Flucht auf fremdes Gebiet. Um das Jahr 40 2) waren die Intriguen

1) Sueton. Calig. 19. Joseph. Antiq. 18, 4. 6. Dio 59, 27.

2) Tacitus Annal. 11, 9: regresso Vay'dani deditur Seleucia, septimo post

defectionem anno. Wenn diese Riickgabe im Jahre 47 geschieht, so muss im

Jahre 40 eine Emporung stattgefunden haben. Cf. dariiber v. Gutschmid, Ar-

tikel Gotarzes in Ersch und Grubers Encyclopedic p. 39.

10
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der Satrapen- wieder so stark gewordeni)^ dass es Artabanus fiir

das Beste bielt, seine Person in Sicherheit zu bringen. Diessmal

ging die Flucht nicht nacb Osten, sondern nach Westen; nach

seiner Flucht wurde ein Pflegesohn des Artabanus, der Kinnamus
genannt wird, Konig von Parthien. Artabanus aber floh zu dem
Konig Izates von Adiabene und wurde von demselben wohl auf-

genommen und mit koniglichen Ehren behandelt. Izates Hess es

sich angelegen sein ,
seinen Gast wieder mit seinen Unterthanen

zu versohnen, was dutch den freiwilligen Riicktritt des Kinnamus
auch gelang. Aus Dankbarkeit erlaubte Artabanus dem Izates,

die aufrecht stehende Tiara zu tragen und in einem goldenen

Bette zu schlafen, Vorrechte, die sonst nur den parthischen K6-
nigen zukamen. Ein noch werthvolleres Zeichen der koniglichen

Dankbarkeit war die Uebergabe der Stadt Nisibis sammt Gebiet,

welche von Armenien abgetrennt und mit xldiabene verbunden

wurde. Kurze Zeit nach seiner Riickkehr, im Jahre 41 starb

Artabanus III.

20. Yardanes (Arsakes XX). Die Zeit des Todes von

Artabanus III sowie die Thronbesteigung des Yardanes im Jahre

41 n. Chr, sind durch Miinzen sicher verbiirgt^). Nahere Nach-
richten, freilich ohne genaue Zeitangabe, bringt uns Tacitus.

Bald nach dem Ableben des Artabanus III horte man in Rom
durch den Ibererkonig Pharasmanes

, dass Thronstreitigkeiten in

Parthien ausgebrochen seien. Artabanus III hatte drei Sohne
hinterlassen : Artabanus, Gotarzes und Yardanes, nur die beiden

ersteren waren bei dem Tode des Yaters in dessen Nahe, der

dritte befand sich in einer entfemten Provinz , es scheint dem-
nach, dass man ihn von der Thronfolge ausschliessen wollte.

Den Streit, welcher zwischen den beiden Briidern Artabanus und
Gotarzes ausbrechen konnte , dachte Gotarzes ein fur allemal zu
seinen eigenen Gunsten zu entscheiden, indem er seinen Bruder
Artabanus sammt Frau und Sohne ermorden Hess. Offenbar

hatte aber auch Yardanes im Stillen seine Yorbereitungen ge-
troffen und dafiir gesorgt, dass ihm der Tod seines Yaters schleu-

1) Ueber diese Ereignisse vgl. Joseph. Antiq, 20, 3.

2) Vgl. Longperier, Memoire sur la chronologie etc. p. 95 fg., wo nach-
gewiesen ist, dass die Munzen des Yardanes schon im April des Jahres 41 be-
ginnen, Artabanus muss ganz am Anfang desselben Jahres gestorben sein.

Schneiderwirth p. 120 setzt seinen Tod in den Juni 42.
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nigst gemeldet wurde . Entschlossen wie er war, machte er sich

nach erhaltener Kunde sofort auf den Weg, legte mit eiiiigen

Getreuen in zwei Tagen 3000 Stadien zuriick und erschien un-

vermuthet in der Residenz
,
in der sich Gotarzes als Kdnig be-

trachten mochte, ohne jedoch formlich daselbst anerkannt zu sein,

noch weniger im ganzen Reiche. Durch das Erscheinen des

V^ardanes erhielt die Gegenpartei eine Spitze, und da sich die Sa-

trapen der umliegenden Provinzen— A^ahrscheinlich durch Geld-

geschenke vermocht — fiir Yardanes erklarten, so blieb dem Go-
tarzes nichts iibrig, als in die ostlichen Provinzen des Reiches zu

fliichten und dort seine Anspriiche aufrecht zu erhalten. Yardanes

hatte seine Thatigkeit damit begonnen, die schon lange aufruh-

rerische Stadt Seleukia zu belagern, als er aber horte, dass Go-

tarzes mit Hiilfe der Hyrkanier und der benachbarten fremden

Yolker ein Heer bildete, gab er die Belagerung auf und eilte nach

dem Osten. Dort sollte in der Nahe von Baktra eine Entschei-

dungsschlacht zwischen den beiden Briideru geschlagen werden,

es scheint aber, dass damals im parthischeii Heere ein Plan be-

stand, beide Briider zu beseitigen. Gotarzes war der Erste, der

von diesem Plane horte
, er machte seinem Bruder Mittheilung

und'die Folge war, dass beide Briider es fiir vortheilhaft hielten,

sich zu versohnen und bis auf AYeiteres friedlich neben einander

zu wohnen. Gotarzes zog sich nach Hyrkanien zuriick, w ol nicht

ohne den Hintergedanken
, in gelegener Zeit den Streit um die

Oberherrschaft wieder aufzunehmen. Das in sich abgeschlossene

Hyrkanien mit seinen leichten Yerbindungen nach Norden Mur

ganz geeignet, einen plotzlichen Ueberfall des Reiches vorzube-

reiten. Fiir Yardanes war die Beilegung des Streites mit seinem

Bruder ausserst erwiinscht, denn seine Gegenwart imAYesten des

Reiches war dringend nothwendig. Die Romer batten die par-

thischen Thronstreitigkeiten dazu benutzt, den Iberer Mithridates

wdeder nach Armenien zu senden , wo er sich mit Hiilfe seines

1) Cf. Tac. Ann. 11, 8. 9. 10. Er erwahnt diese Dinge unter dem Jahre

47, sagt aber ganz im Allgemeinen : siib idem tempus. Dass A'ardanes und

Gotarzes Bruder waren
,
erfahren wir aus Josephus Antiq. 20, 3. 4, wo diese

Zustande kurz erw^hnt werden. Dass Gotarzes nach seines Vaters Tode sei-

nem Bruder Artaban den Tod bereitete, sagt Tacitus, der aber nicht sagt, dass

Gotarzes die Regierung formlich libernommen habe oder dass eine lange Zeit

bis zur Ankunft des A^ardanes verflossen sei.
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Eruders Pharasmanes von Neuem festsetzen sollte. Im Jahre 41

wild derselbe dort angekommen sein (Dio Cass. 60, 8), nacb-

dem er den Demonax geschlagen und von dem Konige Cotys von

Kleinarmenien einigen Aufenthalt gehabt hatte. Den Armeniern

blieb nichts iibrig als sich zu unterwerfen, da sie von keiner Seite

auf Hiilfe rechnen konnten. Die erste Sorge des Vardanes nach

seiner E-iickkehr war , sich Seleukia wieder zu unterwerfen, diese

Stadt scheint im Jahre 43 oder 44 zum Gehorsam zuriickgekebrt

zu sein. In die armenischen Verhaltnisse sich einzumischen,

hatte Vardanes die grosste Lust; da aber der romische Legat Vi-

bius Marsus ihm zu erkennen gab , dass in einem solchen Falle

auch er den Krieg erklaren werde
,

so sah er sich genothigt seine

Ungeduld zu ziigeln. Da Vibius Marsus schon im Jahre 45 nicht

mehr in Syrien ist, so muss der Versuch zu einem Kriege in Ar-

menien in die Jahre 44— 45 fallen^). Natiirlich gab Vardanes

seinen Plan zur Eroberung Armeniens nicht auf, zunachst hin-

derte ihn aber eine neue Emporung seines Bruders Gotarzes, die

entweder in dieselben oder die nachstfolgenden Jahre fallt, an der

Ausfiihrung anderer Plane. Sehr ernst scheint indessen diese

Emporung nicht gewesen zu sein, Vardanes traf seinen Bruder an

den Ufem des Flusses Erindas , und nothigte ihn seinen Planen

zu entsagen, Bei dieser Gelegenheit bewies Vardanes von Neuem
seine Tiichtigkeit : er unterwarf sich die nordlichen Volkerschaf-

ten bis zu dem Flusse Sindes , der die Granze zwischen den

Daemund Ariern macht, und nothigte dieselben Tribut zu zahleii.

1) Vgl. Egli, Feldztige in Armenien (Leipzig 1S68) p. 274. Anders frei-

lich V. Gutschmid (1. c. p. 47 fg.), der glaubt, Vibius Marsus sei irrthumlich

genannt statt des von 44—50 amtirenden Cassius Longinus. Mithridates soil

41 nach seiner Heimath Iberien entlassen worden sein, fand aber erst im Jahre

47 bei dem parthischen Bruderkriege Gelegenheit, seine Anspriiche auf Arme-
nien geltend zu machen.

2) Der Name dieses Flusses ist nicht weiter bekannt, sehr moglich scheint

es mir, dass er identisch mit dem an der Granze Hyrkaniens gelegenen Flusse

Charindas ist. Demnach ware Gotarzes nicht weit gekommen.

3) Ein Fluss Sindes ist sonst nicht mehr bekannt, v. Gutschmid (1. c.

p. 46) glaubt, dass adjlumen Silidetn bei Tacitus zu lesen sei, so dass Varda-

nes bis an den Yaxartes gekommen ware. Die Arier waren dann nicht die Be-
wohner des Districts urn Her^t, sondern die Apiaxat, die nach Ptol. 6, 14. 14

am untern Yaxartes wohnten. Die Herrschaft der Indoskythen miisste dann
allerdings damals sehr schwach gewesen sein.
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Unter der Hand warb er nun Bundesgenossen fur einen Krieg

gegen die Romer^ namentlich bei Izates, der ja scbon mit seinem

Vorganger genau verbunden war. Izates aber hatte eine richtige

Scbatzung von der Macht der Romer, er verehrte ihre der partbi-

schen iiberlegene Bildung und hatte seine fiinf Sohne zur Er-

ziehung nach Rom geschickt
;

er fand sich also schlechterdings

nicht geneigt, dem Ansinnen des Vardanes Folge zu geben, viel-

mehr that er alles ^Vlogliche^ um denselben von einem so unheil-

vollen Kriege zuriickzuhalten. Diese fortgesetzte Weigerung

des Izates hatte beinahe fur denselben iible Folgen gehabt, Yar-

danes sah darin einen Mangel von Anhanglichkeit an das parthi-

sche Konigshaus, und er begann gegen ihn einen Krieg, der

aber keine weiteren Folgen hatte ^). Dem Vardanes war kein

langes Leben beschieden: er Avurde, noch jung, ermordet. Nach
den Yersicherungen des Josephus hatten ihn die Farther urns

Leben gebracht, weil sie fiirchteten
, er moge einen Krieg gegen

die Romer beginnen, was unwahrscheinlich ist. Nach den Miin-

zen diirfte der Tod des Vardanes in das Jahr 47 zu setzen sein,

denn von dieser Zeit an finden sich die Miinzen seines Nach-

folgers, die friihesten schon im Jahre 45, so dass also Gotarzes

gleichzeitig mit seinem Bruder Miinzen schlagen Hess.

21. Gotarzes (Arsakes XXI) 2] . Was dem Gotarzes im
Jahre 41 nicht gegliickt war, das erreichte er jetzt, nach dem
Ableben seines Bruders, ohne Schwierigkeit. Dass unter den

1) Nach V. Gutschmid 1. c. p. 48 kann der von Josephus Antiq. Jud. 20,

3. 4 erwahnte Krieg des Vardanes erst nach dem Jahre 46 stattgefunden ha-

ben, denn erst in den Jahren 45 oder 46 trat Izates zum Judenthum iiber.

2) Der Name Gotarzes ist fur nns von besonderer Wichtigkeit
, weil er

der erste Name eines parthischen Konigs nnd uberhaupt eines Eraniers ist,

welcher eine unzweifelhaft neueranische Farbung tragt. Gotarzes ist ohne

Frage das neuere Godarz, der Name eines Helden im Shahname, der

aber nicht dem Konigsstamme angehort
,
sondern ein Nachkomme des K^ve

ist (cf. Bd. 1, 613 fg.) und in Ispahan wohnt. Da auf Miinzen die Form
Vdarz vorkpmmt (L c.), so ist der Anlaut nach den Regeln der neuern Spra-

chen aus vi in gu umgewandelt. Als altere Form darf man wol vitare-aiizo

(siindenvertreibend) annehmen. Die neup. Worterbiicher erklaren

als res vel materia quaedam
^
quae neque separanda neque conjungenda est

,

man konnte auch an videreza (ohne Naht] denken
,

allein das t in Gotarzes

liesse sich dann nicht gut erklaren. Die Gotarzesinschrift in Behistan geht

meiner Ueberzeugung nach nicht auf den uns bekannten Gotarzes.
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stets unruhigen Grossen des parthischen Reiches eine Gegen-

partei vorhanden war, diirfte mit Sicherheit anzunehmen sein.

Allein die lange fortgesetzte Politik der parthischen Konige, alle

nur moglicheii Thronpratendenten aus dem Wege zu schaffen,

hatte ihre Friichte getragen: es fehlte an einem ebenbiirtigen

Bewerber, den man dem Gotarzes hatte entgegensetzen konnen,

denn auch im parthischen Reiche war es eben so nothig, zum
koniglichen Stamme zu gehoren, wenn man Anspriiche auf den

Thron machte, wie im Reiche der Achameniden. Man warf sein

Auge auf Meherdates, den Sohn des Vonones I, Enkel des

PhraatesIV, der aber inRom lebte. Ob man gleich vom Anfange

an die Absicht hatte
;
diesen Prinzen dem Gotarzes entgegen zu

stellen, wissen wir nicht ^), es dauerte jedenfalls bis zum Jahre 49,

bis parthische Gesandte in Rom erschienen und um Ueberlassung

des Meherdates baten. Wie gewohnlich musste die ungeheure

Grausamkeit und Schwelgerei des jeweiligen Herrschers das Auf-
fallende dieses Schrittes bei den Feinden der Farther beschoni-

gen ; auch war es eine Anerkennung des Vorrangs der Romer
vor den Parthern, wenn diese Gesandtschaft ausserte, desswegen
wiirden von den parthischen Konigen ihre Sohne als Geiseln an
die Romer ausgeliefert, damit sich das Yolk der Farther dieselben

von Rom erbitten konne, wenn die heimischen Zustande uner-
traglich wiirden. Dass die Zustande in Parthien wirklich so un-
ertraglich waren, ist wenigstens nicht erwiesen. Die Grausam-
keiten, welche dem Gotarzes zur Last gelegt werden, mogen wirk-
lich vorgekommen sein

, ihre Wirkung reichte aber kaum iiber

die Hofkreise hinaus, und dass das Yolk im Ganzen eine Yer-
anderung nicht eben herbeisehnte, lehrt der fernere Yerlauf der
Ereignisse. Kaiser Claudius fand sich durch das Ansinnen der
parthischen Gesandtschaft sehr geschmeichelt, gerne bewilligte er

die Riickkehr des Meherdates, und C. Cassius Longinus, der da-
malige Statthalter Syiiens

, erhielt den Befehl den Meherdates in
sein Reich einzufiihren. Dieser schlug sein Lager bei Zeugma
auf, dorthin kamen die vornehmen Farther, die sich fur den
neuen Konig erklarten, und auch Akbar,> der arabische Fiirst

von Edessa, der eine ahnliche Rolle spielte wie sein Yorganger

1) Nach den Berichten des Tacitus scheint dies der Fall gewesen zu sein
'Cf. Tac. Annal 11, 10 und 12, 10. 11.
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dem Crassus gegeniiber. Cassius Longinus^ der mit der Siiinesart

der Morgenlander bekannt war, gab dem Meherdates den sehr

verniinftigen Rath, rasch zu handeln und den Eifer fiir seine

Sache nicht durch langeres Zaudern erkalten zu lassen. Meher-

dates befolgte indessen den Rath nicht
:

gleich nachdem er den

syrischen Statthalter verlassen hatte, liess er sich durch Akbar
bethoren, mehrere Tage in Unthatigkeit zu Edessa zu verweilen^

und als der mesopotaraische Befehlsliaber Karenes drangte und
bei raschem Handeln sicheren Erfolg verhiess, zog er statt durch

IVIesopotamien nordwarts in die damals eben beschiieiten Rerge

Armeniens, iiberschritt auf beschwerlichem ^larsche den Tigris

und wandte sich durch Adiabene nach Arbela. In Adiabene

regierte damals noch der friiher genannte Izates, der zwar

ausserlich keinen Widerstand leistete, im Herzen aber dem
Gotarzes ergeben war. Gotarzes selbst hatte am Berge San-

bulos dem persischen Herakles seine Opfer dargebracht und

stand hinter dem Flusse Corma einem Angriffe ausweichend,

aber eifrig bedacht, durch List und Bestechung die Anhanger

seines Gegners zu mindern. Sein Plan gelang ihm auch voll-

kommen : bald zogen Akbar und Izates sich mit ihren Truppen

zuriick und Meherdates sah sich bios auf seine parthischen An-
hanger beschrankt, auf die er sich aber auch nicht verlassen

konnte. Er beschloss eine Schlacht zu wagen, ehe es zu spat

wurde, und Gotarzes wich nun nicht mehr aus. Das Treifen war

sehr blutig, aber der Sieg blieb dem Gotarzes und Meherdates

hel in die Hande seines Gegners , durch die Treulosigkeit eines

Dieners seines Vaters, Parrhakes mit Namen^j . Es war wol aus

1) Ueber die Localitaten lasst sich bei der Kiirze unserer Nachrichten

wenig sagen. Wahrscheinlich ist G. Rawlinsons Ansicht
,
dass Meherdates

liber Diarbekr
,

Til und Jezira gezogen sei und bei Mosul den Tigris uber-

schritten habe. Der Berg Sanbulos diirfte mit dem neuern Berg Sunbula

identisch sein, der sich zwischen den Ebenen von Ghilan und Deira lindet.

Cf. Bd. 1, 115 und besonders Rawlinson im Journ. of the R Geographical

Soc. 9, 41. — Karenes d. i.
,

Qaren, ein ofter vorkommender Name.

Man beachte auch die Form Meherdates, es ist das erste Mai, dass dieser

Name wie der des Gotarzes in neueranischer Gestalt erscheint, wahrend noch

kurz vorher ein Mithridates genannt wurde.

2; Parrhakes ist wol derselbe Name wie der altere Pharnakes, neup.

Farrukh.
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Riicksicht gegen die Romer, dass Gotarzes den Meherdates nicht

nmbringen Hess, sondern sich begniigte, denselben seiner Ohren

zu berauben, wodurch er zur Herrscbaft unfahig wnrde. Gotarzes

genoss seinen Sieg nicht lange, er starb bald darauf, an einer

Krankheit, wie Tacitus berichtet, durch Meuchelmord nach dem

Zeugnisse des Josephus. Sein Tod diirfte in das Jahr 50 zu

setzen sein.

22. VononesII (Arsakes XXII) . So heisst der Xachfolger

des Artabanus III, nach einer kurzen Notiz bei Tacitus^), wah-

rend ihn Josephus gar nicht kennt. Diess erklart sich aus der

ausserst kurzen Regierung dieses Fiirsten
,
den man aus Medien

geholt hatte und unter dessen Herrschaft es weder gluckliche

noch ungliickliche Ereignisse zu verzeichnen gab. Nach Tacitus

hat er nicht einmal bis zu Ende des Jahres 50 regiert, hochstens

kann sein Leben bis zu Anfang von 51 gedauert haben (cf. Egli

h c. p. 274).

23. VologesesI (Arsakes XXIII) . Nach der Angabe des

Tacitus, dem wir am besten folgen, ist Vologeses eiii Sohn des

Yonones II, wahrend ihn Josephus zu einem Sohn von Artaba-

nus III macht. Vologeses befolgte gegen seine Briider eine an-

dere Politik als seine Vorfahren: anstatt sie um das Leben zu

bringen , vertraute er ihnen wichtige Provinzen an , Pakorus er-

hielt Medien, wo er wahrscheinlich ohne Schwierigkeit aufge-

nommen ward, Tiridates erhielt Armenien zugetheilt, seine Ein-

setzung gelang erst nach schweren Kampfen, und nicht ohne

Schaden fiir den Glanz des parthischen Konigshauses
, wie wir

aus Tacitus Berichten iiber diese Periode entnehmen kdniien 2]

.

Noch immer regierte in Armenien der Iberer Mithridates,

der mit Hiilfe seines Bruders Pharasmanes und in romischem

Interesse auf den Thron gesetzt wordeii war. Dass er sich nicht

so betrug, wie er gesollt hatte, geben selbst die romischen Be-

1) Tac. Ann. 12, 14 fin. Nach v. Gutschmids scharfsinniger Bemerkung
(Ersch und Grubers Encyclopadie s. u. Gotarzes p. 37) ist Yonones 11 ein

Sohn des Phraates V. Einen solchen nennt Suidas fs. v. iTraYYeXXei) und sagt,

dass Jemand fur ihn gebeten habe, naehdem er 30 Jahre lang in einem finste-

ren Gefangnisse geschmachtet hatte. Yonones II ware wahrscheinlich von
9—39 n. Chr. gefangen gehalten worden und zu der Zeit, von welcher hier die
Rede ist, ein alter Mann gewesen.

2) Cf. Joseph. Antiq. 20, 3. 4. Tac. Ann. 12
,
44—51.
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richte zu . Unterd^ssen war Pharasmanes in Iberien alt gewor-

den , seine Sohue waren herangewachsen , einer derselben
, mit

Namen Khadamistus, war ehrgeizig und herrschsiichtig und liess

sich merken, dass ihm sein Vater zu lange lebe. Pharasmanes

furchtete fur seine Herrschaft und fur sein Leben
; um nun den

Ehrgeiz seines Sohnes in andere ihm weniger gefahrliche Babnen

zu lenken, ermunterte er ihn zur Eroberung Armenians, dessen

Besitz Mithridates ja obnebin nur der Gnade des Pharasmanes

verdankte. Der Rath gefiel dem Rhadamistus, er benchelte einen

Zwist mit seinem Vater und entfloh nach Armenien, wo er von

Mithridates freundlich aufgenomraen ward und hinter dem Riicken

des Arglosen mit vornehmen Armeniern verkehren und sie zum
Aufruhr verlocken konnte. Nacbdem dieses gescbehen war,

stellte sich Rbadamistus
,

als sei er mit seinem Vater wieder ver-

sohnt, und kehrte nach Iberien zuriick. Ein Vorwand zum Kriege

war bald gefunden. Pharasmanes behauptete, sein Bruder Mi-

thridates habe ihm keine Hiilfe geleistet, als er in einen Krieg

mit den Albanern verwickelt war und die Romer um Beistand

angegangen hatte, diese Treulosigkeit wollte er mit dem Blute

des Treulosen siihnen, seinem Sohne Rhadamistus iibertrug er die

Ausfiihrung dieser Racbe. Der iiberraschte Mithridates verlor

das Land bis auf eine Festung Gorneae, in welcbe er sich mit

Frau und Kindern geworfen hatte. Die Belagerung des festen

Platzes wiirde den Rhadamistus lange aufgehalten haben, hatte

nicbt der bestochene romische Befehlshaber Caelius Pollio den

Mithridates halb durch Zureden, halb durch Gewalt in die Hande
seines erbarmungslosen Feindes gehefert, der ihm und seiner Fa-

milie ein schnelles Ende bereitete. Der romische Befehlshaber

in Kappadokien
,
Jubus Pelignus

,
unternahm nun einen Zng

nach Armenien, aber auch er wurde bestocben und erkannte den

Rhadamistus als Konig von Armenien an. Der syrische Statt-

halter Ummidius Quadratus schickte den Legaten Helvidius

Prisons ab, um Ordnung zu stiffen; als ihm diess aber wirklich

gelang , wurde er abberufen
,
weil man eben in Armenien keine

geordneten Verhaltnisse wiinschte. So standen die Sachen eben

zu der Zeit, als Vologeses seine Regierung antrat, und es schie-

nen ibm die Verhaltnisse hochst giinstig zu liegen, um Armenien

1) Tac, Ann. II, 9: atrociorem quam 7iovo regno conduceret.
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wieder dem parthischen Reiche einzuveiieiben. Tiridates wurde

also mit einem parthischen Heere abgeschickt, um sich die ihm

zugetheilte Provinz zu erobern; bei seiner Annaherung entflohen

die Iberer und die beiden Hauptstadte Artaxata und Tigranocerta

warden eingenommen. Gleichwol zeigte es sich^ dass Tiridates

einen uniiberlegten Zug unternommen hatte, der Winter war vor

der Thiir und man hatte nicht fur Lebensmittel gesorgt, es ent-

standen in den Wintermonaten 51—52 bdsartige Seuchen, welche

die Farther nothigten ihr gesammtes Heer aus Armenien zuriick-

zuziehen. Nach dem Abzuge der Farther kam Rhadamistus wie-

der zuriick und wiithete gegen die Einwohner als ob er sich in

einem feindlichen Lande befande. Dieses Eetragen erbitterte

die Armenier so, dass sie sich aufrafften, ihn in eiiier Burg be-

lagerten und er sich gendthigt sah, mit seiner Gemahlin heimlich

aus dem Lande zu fliehen. Da die Frau die Beschwerden der

eiligen Reise nicht ertragen konnte, wollte er sie unterwegs

todteU; sie fiel aber noch lebend in die Hande der Araienier, die

sie ZU Tiridates fiihrten, der die Frau seines Nebenbuhlers ehren-

voll aufnahm und ohne Zweifel seinen iibrigen Frauen beigesellte,

Diese Ereignisse fiillen die Jahre 51 — 54 aus. Im Jahre 55 kam
eine armenische Gesandtschaft nach Rom i)

, welche berichtete,

dass die Farther die Herren Armeniens seien, und um Hiilfe

bat. Diese Gesandtschaft ging ohne Zweifel nur von der rdmi-

schen Fartei in Armenien aus, und ihre Wiinsche werden kaum
die des gesammten Landes gewesen sein

;
in Rom blieb man aber

der alten Poiitik getreu, die Farther um keinen Preis in den Be-

sitz Armeniens kommen zu lassen, darum bescliloss man ernst-

liche Massregeln zu ergreifen. Kaiser Claudius war damals schon

gestorben und der junge Nero sass auf dem Throne. Die beiden

Kdnige Agrippa von Chalcis und Antiochus von Kommagene
warden ange'^desen, Truppen zu sammeln und Briicken iiber den
Euphrat zu schlagen, die rdmischen Legionen naherten sich den
Granzen Armeniens, Kleinarmenien wurde dem Aristobul, die

Provinz Sophene dem Sohaemus mit koniglichen Insignien ver-

liehen, beide waren Syrer, die man an das romische Interesse

kniipfen wollte. Ein Theil der romischen Truppen wurde unter
den Oberbefehl des Corbulo gestellt, der fiir einen der ausgezeich-

1) Tac. Ann. 13, 6—9.
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netsten Feldherm der damaligen Zeit gait, sein Heer sollte aus

Romem und Hiilfstruppen zu gleichen Theilen gemischt sein.

Der Krieg schien unvermeidlich, aber um diese Zeit sah sich Vo-

logeses durch die Zustande seines Reiches bewogen, sich vor-

laufig aus Armenien zuriickzuziehen. Vardanes, ein Sohn des

Vologeses^), hatte sich gegen seinen Vater emport und der Auf-

stand scheint einen sehr ernsten Charakter gehabt zu haben , ein

romischer Krieg war demnach eine arge Yerlegenheit. Als nun
die beiden romischen Feldherren Gesandte an Yologeses schick-

ten und ihm die Wahl liessen zwischen Krieg oder der Stellung

von Geiseln, da entschied sich Yologeses fiir das letztere, ohne

jedoch den Gedanken an Armenien ganz aufzugeben. Erst im
Jahre 58 waren die Unruhen so weit gedampft, dass Yologeses

wieder an den Krieg mit Rom denken konnte.

Hier miissen wir noch einer wichtigen Angelegenheit ge-

denken, welche Josephus erzahlt. Der uns schon bekannte

Kbnig Izates war zum Judenthum iibergetreten, nach dem Namen
zu urtheilen diirfte er friiher der eranischen Religion zugethan

gewesen sein. Die Adiabener nahmen diesen Religionswechsel

ihres Konigs sehr iibel auf und baten den Yologeses, ihnen irgend

einen anderen Konig parthischen Geschlechtes zu geben. TJm

nun einen Yorwand zum Kriege zu finden, verlangte der parthi-

sche Konig von Izates, er solle den Ehren wieder entsagen,

welche sein Yorfahr Artabanus III ihm verliehen hatte (p. 148).

Izates weigerte sich
,
weniger weil ihm an diesen Dingen so viel

gelegen war, als weil er wohl einsah, dass die Forderung nur ein

Yorwand sei, und man ihm mit neuen Zumuthungen kommen
werde

,
wenn er diese bewdllige. Er schloss seine Frauen und

Kinder in eine Festung ein und riistete sich , den ziemlich aus-

sichtslosen Kampf gegen die Farther aufzunehmen und w^enig-

stens mit Ehren zu fallen. Schon war Yologeses bis zu dem

Flusse vorgeriickt, welcher Adiabene von Medien trennt, und

Izates mit seinen Truppen hatte sich nicht in weiter Entfernung

gelagert, da meldeten Briefe eine Emporung der Daer und Saken,

welche den Yologeses zwang sich schleunig nach dem Osten zu

begeben, und Izates konnte in Frieden sterben. Wir nennen den

1) Andere machen den Vardanes zu einem Sohn von Vardanes I.

2) Joseph. Antiq. 20, 4 . 2.
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Vorfall wichtig ,
well er unter die ersten Anzeichen von der Be-

deutung gehort, welche das religiose Bekenntniss bald fur die

Politik gewinnen sollte.

Im Jahre 58 waren die Verhaltnisse Parthiens so weit geord-

net, dass Yologeses seinem Bruder Tiridates wenigstens einige

Hiilfe leisten konnte, und dieser beschloss, nun nicht langer zu

warten und sich des ihm zugetheilten Kdnigreichs zu bemacbti-

gen 1) . Die Aussichten schienen giinstig, denn die Armenier neig-

ten grossentbeils zu den Parthern ,
denen sie nach ihren Sitten

am nachsten standen. Den romischen Feldherm traf ein solches

Beginnen nicht unvorbereitet ,
unablassig war Corbulo bemiiht

gewesen^ sein Heer kriegstiichtig zu machen. Er hatte die ver-

fallene Mannszucht wieder hergestellt, die Liicken erganzt und

seine Krieger gewohnt, der Strenge des Klimas zu trotzen. Als

das Friihjahr des Jahres 58 herankam, vertheilte er seine Trup-

pen und gab ihnen strengen Befehl nicht anzugreifen, wenn sie

nicht selbst angegrifFen wiirden ;
ein Theil derselben, welcher nicht

gehorcht hatte und geschlagen worden war, wurde strenge be*-

straft, Tiridates fing nun an, die Armenier offen zum Aufstande

zu reizen und die Landstriche zu verwusten, welche nicht zu ihm

hielten ,
dabei pochte er auf die Hiilfe seines Bruders ; den An-

griffen Corbulos suchte er auszuweichen. Dieser war indessen

auch nicht miissig und wusste dem Tiridates ungeahnte Schwie-

rigkeiten zu bereiten; Antiochus von Kommagene kam herbei,

und auch Pharasmanes, der inzwischen seinen Sohn Phadamistus

hatte todten lassen, erschien wieder auf dem Kampfplatze, auf

sein Geheiss machte das kaukasische Volk der Insechen einen

Einfall nach Armenien und zwar in die unzuganglichsten Theile

des Landes. Yon alien Seiten bedroht suchte Tiridates Unter-

handlungen anzubahnen, er beklagte sich iiber die Wortbriichig-

keit der Romer und drohte mit einem parthischen Kriege. Aber

Corbulo wies ihm nach, dass Yologeses in Hyrkanien vollauf be-

schaftigt sei und ihm nicht helfen konne, er rieth dem Tiridates,

sich an die Gnade des Kaisers in Rom zu wenden. Diese Unter-

handiungen fuhrten indessen zu keinem Ergebnisse, denn jeder

der beiden Theile fiirchtete Yerrath. Des nutzlosen Umherziehens

miide, beschloss Corbulo die Burgen zu zerstoren, in welche sich

1] Cf. Tac. Ann. 13, 34 fg. 14, 23 fg.
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der Feind stets fliichtete. Der Anschlag gelang iiber Erwarten,

die schlecht gebauten Burgen konnten der rdmischen Belage-

lungskunst so wenig widersteben
, dass an einem Tage drei der-

selben genommen wurden, und der Schrecken dariiber war so

gross , dass viele andere sich freiwillig ergaben. Diese Erfolge

machten den Romern Muth , Grosseres zu unternehmen und die

Hauptstadt des Reiches selbst anzugreifen. Nicht auf geradem

Wege ging indessen Corbulo nach dieser Stadt^ weil er den Fluss

sonst unter Augen des Feindes hatte iibersetzen miissen {cf. Bd.

1 , 148) . Tiridates suchte ihn auf jegliche Art zu schrecken und
abzuhalten

;
als diess nicht gelang^ entfioh er^ die Stadt Artaxata

iibergab sich freiwillig^ wurde aber in Asche gelegt, weil ihre

weitlaufigen Mauern eine allzugrosse Besatzung in Anspruch ge-

nommeii batten.

Fiir das Jahr 59 hatte Corbulo beschlossen
,

sich auch der

Stadt Tigranocerta 5 als der zweiten Hauptstadt Armeniens zu

bemachtigen. Die Bewohner der Landstriche , welche Corbulo

zu durchzieheii hatte, benahmen sich sehr verschieden, zum
Theil baten sie um Gnade, zum Theil aber fliichteten sie mit all

ihrer Habe in die abgelegenen Hohlen und Winkel , die in den

Gebirgen Armeniens zu finden sind . Corbulo zeigte sich gna-

dig gegen die, welche sich unterwarfen, verfubr aber mit ausser-

ster Strenge gegen die Fliichtigen, die er in ihren Schlupfwinkeln

aufsuchte, einige der Hohlen liess er mit Holz verschliessen,

welches er dann anziindete und die Bewohner derselben auf

diese Art todtete. Die Harder ^velche einen besonders wilden

Theil des Gebirges bewohnten, leisteten offenen Widerstand,

1) Ueber die Wege, welche Corbulo eingeschlagen hat, vgl. man Egli 1. c.

p. 302 fg. Ueber den Einmarsch der Romer lasst sich etwas Bestimmtes kaum
feststellen

,
da das unbestimmbare Schloss Volandum der einzige Ort ist, den

Tacitus nennt. Da indessen das Heer von Trapezunt aus verproviantirt wurde,

so ist es sehr wahrscheinlich
,
das sich dasselbe nach der Hochebene von Er-

zerum w^andte und von dort, im Ganzen dem Laufe des Araxes folgend, gegen

Artaxata vorruckte. Hinsichtlich des Riickmarsches hat Egli erwiesen, dass

derselbe iiber Bajezid und Diyadin durch das Thai des Murad (Bd. 1, 150)

fuhrte
,
in der Gegend von Melazgerd mag sich dann Corbulo auf den AYeg

gewendet haben, den frtiher Xenophon eingeschlagen hatte, um an den Murad

zu gelangen
;

cf. Bd, 2, 453 fg.

2) Die Harder werden in den Gebirgen zu suchen sein
,
welche z'wdschen

Bajezid und dem Vansee liegen. Cf. Egli 1. c. p. 309.
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gegen sie wurden die Iberer geschickt. Solche feindliche Angriffe

belastigten indessen das Heer weniger als die grosse Hitze,

welche in den Sommermonaten in Armenien herrscht, der Mangel

an Lebensmitteln^ endlicb an Wasser; da aber der Feldberr die

Miihsale mit den geringsten Soldaten theilte, so \yurden diese

Bescbwerden ohne Murren ertragen. Ernstliche Gefahr drolite

dem Corbulo durch Verrath, Meucbelmorder, welche der parthi-

schen Partei angehorten, fanden sich in der Nahe des romischen

Feldberrn und warteten unter dem Scheme der Freundschaft nur

auf einen gunstigen Augenblick, um ihn zu verderben. Ein Zu-
fall brachte jedoch ihre Plane noch rechtzeitig an das Licht, so

dass sie vereitelt wurden. Endlich kam man wieder in frucht-

barere Gegenden, zwei Schlosser, welche den Weg sperrten,

wurden bezwungen ,
das eine Avurde mit Sturm genommen, das

andere durch Eelagerung gezwungen sich zu ergeben. Als man
die Landschaft Tauranitium durchzogen hatte^ kamen Gesandte
aus Tigranocerta und boten die Uebergabe an

, demnach konnte

Corbulo auch in die zweite Hauptstadt Armeniens fiiedlich ein-

ziehen, nur die Burg wurde von den jiingeren Armeniern besetzt

gehalten und musste mit Gewalt genommen werden. Um diese

Zeit (59) schickten die Hyrkanier eine Gesandtschaft an Corbulo
und schlugen ihm ein Biindniss vor. Sie meinten, dass es auch
im Interesse der Romer sei , dass Yologeses in Hyrkanien fest-

gehalten Averde. Corbulo sorgte dafur, dass die hyrkanischen
Gesandten auf einem Umwege iiber das rothe Meer in Sicherheit

in ihr Vaterland zuriickkehren konnten, ohne von den Parthern
aufgegriffen zu Averden

; zu einem Biindnisse scheint es aber nicht
gekommen zu sein. Offenbar hatte Corbulo keine Lust sich wei~
ter nach Asien hineinzuwagen, in Gegenden, avo schon so man-
cher Feldherr seinen Kriegsruhm eingebiisst hatte. Den Tifidates

aber, der einen neuen Einfall nach Armenien gewagt hatte, zwang
er, sich zuriickzuziehen und die Hoffnung zu seiner Einsetzuno-
in Armenien vorlaufig aufzugeben. Nero bestimmte vielmehr
einen vornehmen Kappadokier Tigranes, welcher lange als Geisel
in Rom gelebt und sich dort die grosste Unterwiirfigkeit und Ge-
schmeidigkeit zu eigen gemacht hatte, zum Beherrscher Arme-
niens, womit nur ein Theil der Armenier zufrieden war, ein
Theil derselben neigte sich fortwahrend zu den Parthern. Uebri-
gens erhielt Tigranes nicht das ganze Armenien, auch die iibrigen
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Bundesgenossen der Romer wurden auf Kosten des eroberten

Landes belohnt : Pharasmanes^ Polemon, Aristobul und Antiochus

erhielten Landstriche. welelie an die von ihnen belierrschten Ge-

biete granzten. Nachdem Corbulo in dieser Weise die Angele-

genheiten Armeniens im Siniie der Romer geregelt hatte, kehrte

er mit seinen Truppen nach Syrien zuriick (Spatjahr 60 ).

Inzwisclien war es dem \ ologeses geluiigen ^ den Aufstand

der Hyrkanier zu bezwingen
(
61 ), nnd er konnte nun dem west-

lichen Theile sein^^s Reiches grossere Aufmerksamkeit zuwen-

den i). Wic seinen Yorgangern so erschieu auch ihm ein Krieg

mit Rom eine ernste Sache, und er hatte ihn gerne vermieden,

hiitte er nicht die Folgen der Unzufriedenheit seines Bruders Ti-

ridates und anderer Grossen fiirchten miissen. Dazu kani ein

ausserer triftiger Grund, welcher ihn nothigte den Streit wegen

Armeniens wieder aufzunehmen : Tigranes hatte es gewagt, von

Armenien aus einen Einfall nach Adiabene zu machen und diese

Provinz zu verwiisten. Der Herrscher Adiabenes, w^elcher damals

Monobazus hiess
,
bat um Hiilfe und Hess deutlich merken, dass

die einzelnen Provinzen zuletzt genbthigt sein wurden sich frei-

willig unter romischen Schutz zu stellen, wenn sie einen solchen

von Seiten Parthiens nicht erhalten kbnnten. Yologeses hielt

daher eine grosse feieiliche Yersammlung, in welcher er seinem

Bruder Tiridates die armenische Krone auf das Plaupt setzte und

sofort auserlesene Truppen unter dem Oberbefehle des Moneses -)

abschickte, Avelche sich mit den Hiilfstruppen aus Adiabene unter

Monobazus vereinigen und in Gemeinschaft mit ihnen Tigrano-

certa erstiirmen, sowie den Tigranes aus Armenien verjagen soil-

ten. Aber von alien diesen Anscliliigen erhielt Corbulo rechtzeitig

Kunde und traf seine Massregeln. Er schickte dem Tigranes

A erstarkungen und berichtete an den Kaiser ^ dass es nothig sein

werde
;

fur Armenien einen eigenen Feldherrn zu ernennen; er

1) Cf. Tac. Ann. 15, 1 fg. Dio 62, 20 fg. Es ist hochst wahrscheiniich,

dass sich Vologeses I bequemen musste, die Unabhangigkeit der Hyrkanier

anzuerkennen, auch die Karamanier und Dranger miissen um diese Zeit ab-

gefallen sein, wie ware es sonst moglich gewesen
,
die hyrkanische Gesandt-

schaft ungefahrdet zuruckzufuhren ? Der Verfall des parthischen Reiches muss

also um diese Zeit seinen Anfang genommen haben.

2) Ueber den Namen Moneses cf. oben p. 119. Der Name Monobazus

hingt mit arm, Manavaz zusammen und diirfte in seinem ersten Theile den

Namen Manu zeigen,

Spiegel, Eran Alteitliumskunde. III. 11
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selbst traf alle Anstalten
,
um Syrien gegen einen zu vermuthen-

den Einfall des V'ologeses zu deckeii, und verschiittete in der

wasserarmen Gegend an dem Ufer des Euphrat eineii Theil der

Rinnsale der kleinen Fiiisse. Dutch diese IMassregelii wurden

die Plane der Farther vollkommen vereitelt : als Moneses nach

Tigranocerta kam , fand er den Tigranes zur Yertheidigung der

Stadt wolil vorhereitet, welche von dem Flusse Nikephorius

umdossen wird; wo dieser zur Yertheidigung nicht ausreichte,

hatte man iioch Grabeii hinzugefiigt. Der Sturm der Farther

wurde nicht nur abgeschlagen^ die Tnippen des Moneses litten

auch durc'h einen Ausfall der Belagerten empfindlich. Trotz die-

ser Vortheile gab sich (Jorbulo den Anschein der Massigung, er

schickte Gcsandte an Yologeses, der sich damals in Nisibis (nur

37000 Schritte von Tigranocerta) befand, und beschwerte sich

bitter iiber den Friedensbruch. Yologeses I war in grosser Yer-

legenheit, der Zug nach Armenien war missgliickt, in Syrien

hatte man nichts ausrichten kdnnen, zudem litt er grossen Man-
gel an Futter, da ’vvahrend des Sommers grosse Heuschrecken-

schwarme das Land verwiistet hatten. Aus alien diesen Griinden

hielt es der parthische Kdnig fiir king, die Sache nicht zum
Aeussersten zu treiben, er versprach wegen der armenischen Erb-
folge Gesandte nach Rom zu schicken und gab den Eefehl Ar-
menieu zu raumen

;
auch die Rdmer bezogen Winterquartiere in

Kappadokien
, denn Armenien sollte sich selbst iiberlasseii blei-

ben, bis nahere Weisimgen von Rom ankommen w iirden. ]3ieser

letztere Umstand ist , wie schon Tacitus bemerkt hat, etwas ver-

diichtig und scheint anzudeuten, dass die Sache der Farther nicht

so schlecht stand, wie es scheinen kdnnte, und dass auch sie ihre

Hedingungen stellen konnten. Die parthische Gesandtschaft
hatte ubrigcns keinen Erfolg, und ira Jahre 62 beganii der Krieg
von Neuem. Nero hatte den Yorstellungen des Corbulo nach-
gegeben und einen eigenen Feldherni fur Armenien ernannt in
der Person des L. Caesennius Paetus. Die Truppen wurden mm
unter beide Feldherrn vertheilt, jeder erhielt drei Legionen, dem
Corbulo blieben die syrischen Hiilfsvblker, Paetus verstarkte sich
(lurch die Hiilfsvolker aus Pontus, Galatien und Kappadokien.
Wahrend Paetus in Armenien vorruckte, sollte Corbulo Syrien
decken, beiden Feldherrn war es auch erlaubt gemeinschaftlich
zu handeln

, daran war aber nicht zu denken bei der grossen
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Eifersucht, welclie beide gegen einander liegten. Paetus war ein

JMann ohne militarisclie Talente und von grosser Uneiitschlossen-

heit. Er begaim wie es scheint iioch im Jahre 61 einen Feldzug

nach Armenien und ausserte dabei^, dass dcr Krieg nun in einor

anderen nachdriicklicheren Weise gefiihrt weiilen wiirde als bis-

her. Demungeaclitet verging das Jahr, ohne dass etwas Wesent-

licbes erreicht wor-den ware. L m so erfolgreiclier war die \ er-

theidigung Svriens durcb (-orbiilo gewesen
,

derselbe hatte eine

Brlicke iiber den Euphrat gebaut und sich jenseits dieses Flusses

festgesetzt; die Farther merkten sehr bald , dass sie nach dieser

8eite hin nichts ausrichten wiirden , und batten den fur Paetus

verhangnissvollen Entschluss gefasst
^

sich mit ganzer Kraft auf

Armenien zu werfen. Dort hatte Paetus nach A erlauf des Som-

mers den Feldzug als beendigt angeselien
^
eine seiner Legionen

hatte er nach dem Pontus in die Winterquartiere geschickt^ in

den anderen hauhge Heiirlaubiingen gestattet. Da auf einmal

erfuhr er , dass sich die Farther zu cinem AWnterfeldzuge ent-

schlossen batten und dass A ologeses mit starker Macht gegen ihn

hefanriicke. Schleunig wurde nun die 12. Legion herheigerufen,

aher gerade dadurch wurden die bedenklichen Liicken des rdmi-

schen Heeres erst recht offenliar. Dennoch ware es vielleicht

moglich gewesen_, dem Feinde die Spitze zu bieten, wenn Paetus

fahig gewesen ware, die Kathschliige einsichtiger Aliinner zu be-

nutzen, welche sich in seiner Niihe befanden , er war aber weder

im Stande, einen fremden Rath anzunehmen noch einen eigenen

Entschluss zu fassen. Das Heer befand sich in einer Ebene zwi-

schen dem Euphrat und dem Taurus , den Zugang hatte Paetus

nur mit 3000 Alann besctzt, welche Abtheilung durchaus unge-

niigend war, die AiTnee des A ologeses aufzuhalten. Zuletzt nach

liingerem Schwanken benachrichtigte Paetus den Corbulo von

seiner Lage und bat um J liilfe
,

bis diese ankam sandte er seine

Frau und Kind in die festc Burg Arsamosata mit einer geniigen-

den Bedeckuug, er selbst mit seinen Soldaten sah sich bald auf

das Lager beschrankt, und war ganz unfahig zur licitung der

Gcschafte, wahrend Corbulo zwar seine Hiilfe nicht abschlug,

sich aber auch nicht sonderlich beeilte seinem Nebenbuhler den

erbetenen Beistand zu bringen
,
sondern durch Koinmagene und

1) Of. Eglil. c. p. 291.

11 *
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Kappadokien langsain nach Armenien zog. Unterdessen hatte

sich im Lager des Paetus auch der Soldaten der Schrecken be-

machtigt ;
wahrend man mit Lebensmitteln wohl versehen war,

der Feiiid aber nach Aufzehrung der seinigen unfehlbar hatte ab-

zieheii miissen, wagte Paetus doch nicht auszuhalten, sondern er-

oiFnete Unterhandlungen mit Vologeses und schloss einen demuthi-

genden Vertrag ab^ als die von Corbulo gebrachte Hiilfe nur noch

wenige Tagereisen entfernt war. Die Pelagerung wurde aufge-

hoben und den Romern erlaubt, sich ungefahrdet aus Armenien

zuriickzuziehen, dagegen sollten dieFestungen und alle Vorrathe

den Partbern iibergeben werden ; fiir diese mussten die Romer
auch noch eine Briicke iiber den Arsanias schlagen

, die nur den

Bewegungen der Parther zu Gute kam. Wenige Tage nach Ab-
schluss dieses schimpflichen Vertrages traf Paetus mit Corbulo

zusammen
,
und es lasst sich denken, dass diese Zusammenkunft

keine erfreuliche war. Corbulo bedauerte dem Paetus sresren-

iiber, dass er deu beschwerlichen Marsch umsonst gemacht habe

und die Riickreise antreten miisse, ohne etwas erreicht zu haben.

Als ihm aber Paetus deuYorschlag machte, dass sie beidegemefn-

sam den Vologeses angreifen wollten
,
obwol er das Versprecheii

gegeben hatte, dass kein Romer Armenien betreten solle, ehe der

Wille des Kaisers bekannt sei, da lelmte Corbulo den Antrag ab,

weil er dazu keine Ermachtigung habe und man nicht wissen

konne, wie der Kaiser iiber diesen Fall denke. Er blieb also bei

seinem Entschlusse und kehrte nach Syrien zuriick.

Es ist als eine bei morgenlandischen Fiirsten selten vorkom-
mende Massigung anzuerkennen

, dass Vologeses, trotz der Vor-
theile die er errungen hatte

, doch darauf bedacht war in Rom
annehmbare Bedingungen zu stellen, um einem Kriege mit der

rdmischen Macht auszuweichen. Seine Gesandten, welche im
Jahre 63 nach Rom kameni), wiesen zwar darauf hin, dass weder
Tigranes noch Paetus sich habe in Armenien halten konnen,
aber sie machten entgegenkommende Vorschlage : Tiridates solle

auch von romischer Seite mit xirmenien belehnt werden und
selbst nach Rom kommen, sobald die Pfiichten des Priesterthums
ihm diess gestatteten. Diese Bedingungen wurden in Rom sehr
annehmbarbefunden, man wiirde sofort auf dieselben eingegangen

1) Cf. Tac, Ann. 15, 24 fg.
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sein, wenn man diess mit der Wiirde des romischen Staates ver-

einbar gehalten hatte. Gerade zu dieser Zeit wiirde aber in Rom
der ungliickliche Ausgang des von Paetus unternommenen Zuges

bekannt^ es warden darum die parthiscben Gesaudten abscblagig

beschieden , aber mit Geschenken entlassen , and man liess sie

unter der Hand merken , dass Tiridates nicht vergeblich bitten

werde , wenn er das gleiche Ansuchen stelle. Um die erlittene

Niederlage zu siihnen^ wurde ohne Verzug ein Heer ausgeriistet,

welches der bewahrte Corbulo nach Armenien flihren sollte. Mit

neuen Kraften ausgestattet
^
welche bei den friiheren Feldziigen

nicht betheiligt gewesen waren, unternahm dieser Feldherr seinen

Feldzug auf demselben Wege^ auf dem friiher Lucullus nach Ar-

menien vorgedrungeii war (s. o. p. 94). Aber obwol er zum
Kriege geriistot Avar, verschmahte er es doch nicht^ so vicl als es

ihm mbglich war, auf den Friedeii hinzuwirken. Er empfing

darum die Gesandten des Vologeses freundlich , namentlich aber

dem Tiridates gab er zu bedenken, class es besser fiir ihn sei, die

ganze Sache friedlich beizulegen, als sein Land nochmals ver-

wiisten zu lassen
; den Vologeses aber machte er aufmerksam auf

den grossen Unterschied zwischen den Zustanden des romischen

und des parthischen Reiches, wie in Rom der Friede herrschc

und der Kaiser ohne Bedenkeii alle seine Macht auf eine Unter-

nehmung verwenden konne, wahrend die bestandigen Unruhen

in Parthien dort ein gleiches ^^erfahren unmoglich machten.

Wahrend aber Corbulo sonst mild auftrat, so vertrieb er doch die

vornehmen Armenier, welche friiher das Zeichen zum Abfall von

Rom gegeben hatten, aus ihren Sitzen. Das Verfahren des Cor-

bulo machte Eindruck auf die Parther und sie entschlossen sich

zu Unterhandlungen. Tiridates kam selbst in das Lager des Cor-

bulo und legte dort seine Krone vor dem Bilde des Kaisers nieder

und versprach , sie niir aus den Handen des Nero wieder anzu-

nehmen; grosse Gastmahle wechselteu mit militarischen Festen,

und Tiridates iibergab zuletzt dem Corbulo Briefe an den Kaiser

und stellte zur grosseren Sicherheit seine Tochter als Geisel; die

Reise nach Rom versprach er auszufiihren ,
wenn er zuvor von

seiner Mutter und seinen Brildern Abschied genommen haben

werde. Er begab sich dann nach Medien, wo er mit seinem Bru-

der Pakorus zusammentraf, den Vologeses selbst faiid er in Ek-

batana, der die Reise nach Rom zugab, aber gegen Corbulo die



166 Fiinftes Buch • Geschichte und Politik.

Bedinguiig niachte^, dass Nichts gescheheu diirfe, was den An-

schein geben komie, als sei Tiridates ein Untergebener, dass er

besonders das Scliwert nicht abzulegen braiiche und in Rom die-

selbeu Ehren erbalte wie die Consuln. Diese Jiedingungen

miissen genehmigt Avoiden seiii ^
denn wir linden, dass Tiridates

im Jahre 66 die Reise nach Rom wirklich antrat ^
, in seinem Ge-

folge befanden sich seine Sdhne, die des N ulogeses, des Pakorus

und des Monobazus und 3000 parthische Reiter; auch seine Ge-

mahliii begleitete ihn, ihr Gesieht war mit einem goldenen Helme

bedeckt, damit es fiir die Neugierigen nicdit sichtbar sei. Vom
Euphrat an , wo Tiridates ziierst das romische Gebiet betrat, ge~

staltete sich die Reise zu einem Festzuge , viele Rdmer schlossen

sich demselben an und die Stadte, weiche der /ug beriihrte, be-

eiferten sich denselben auf das Zuvorkommeiidste zu empfangen.

Tiridates legte fast die gauze Reise zu Pferde zuriick , deiiu nur

liber den Hellespont wurde er mit deni Schilfe beldrdert; der

Zug ging iiber Thrakien und lllyrien und daueite neun Monate
;

die Kosten der Reise sollen jedeii Tag SO0000 Sesterzien betia-

gen haben . In Neapel traf Tiridates zuerst mit Nero zusamraen,

dem \ ertrage geinass weigerte er sich bei dieser Hegegnung seiii

Schwert abzulegen, man kam zuletzt daliin iiberein, dass dasselbe

mit Niigeln in der Scheide befestigt wurde; dagegen war Tirida-

tes ganz bereit, vor Nero das Knie zu beugen und ihn seineii

Herren zu nennen. Die eigentliche Helehnung mit Armenien
ging in Rom selbst mit aller erdenklichen Pracht vor sich

;
nach-

dem diess gescheheu war, kehrte Tiridates liber Dyrrhachium

und Kleinasien in seiii Land Armenien zuriick. Er hatte die

Erlaubniss erhalten
,
die Stadt Artaxata wieder aufzubauen und

zu seiner Residenz zu machen
,

er brachte zu diesem Zw ecke su-

gar romische Arbeiter mit sich. jMan hatte sich in Rom geschmei-

chelt, auch den Vologeses zu einem Zuge nach Rom veranlassen

zu konnen
,

aber dieser lehnte beharrlich ab und erklarte sich

nur in dem Falle zu eiiier Zusammenkunft bereit, wenn der

Kaiser nach Asien kommen w erde. Nero nahm diese Weifferun^

1, Cf. Dio 63, 1 fg.

2; Diess lasst sich schliessen aus Dios Worten >03, 7 • av£zofi.ii0T, oi ouy
oia too ’IXXupizoj ’jirep to lo^vtov,

3) Dio 03, 2. Sueton Nero c. 30.

4) Dio 63, 7.
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sehr libel, ohne jeduch seinem Zome eine weitere Folge zu

geben.

Iiidem die Romer den Tiridates gezwungen batten, zur Hul-

digung personlich in Rom zu erscheineii, batten sie den Yortbeil

erreicbt, dass von paitbiscber Seite im Principe zugegeben wurde,

es babe selbst ein Mitglied des partbiscben Kdnigsbauses kein

Anrecbt auf den armeniscben Tbron
, es sei denn von Rom aus

formlicb belebnt worden. Den wirklicben Yortbeil batten obne

Zweifel die Farther , welcbe einen ibrer Prinzen im iinbestritte-

nen Hesitze Armeiiiens saben. Dass man in der Huldigung des

Tiridates in Rom nicbts Anderes sab als ein augenblicklicbes

Auskunftsmittel, vvelcbes in Zukunft keine weiteren Folgen ba-

ben sollte, das bewiesen spatere Ereignisse,

Nacb Reilegung der armeniscben Streitigkeiten werden die

Beriihrungen der Romer mit Parthien seltener, und wir boren

darum wenig mebr von den dortigen A erbaltnissen. Wir wissen

bios, dass im Jahre 69 Yulogeses dem A espasian ein Hiilfsbeer

von 40000 Partbern anbot, was indessen A espasian mit Dank ab-

lebnte^). Im Jahre 70, nacb der Zerstorung Jerusalems, liber-

sandte derselbe parthische Konig dem Titus zum Zeicben seiner

Anerkennung eine goldene Krone-:. Nocb bei einem anderen

Yorgange wird A ologeses genannt, fiir den Josephus‘S) der Ge-
wahrsmann ist. Derselbe Paetus, der Armenien so scbimpflicb

batte raumen miissen, war nocb ui.ter der Regierung des A espa-

sian Proconsul in Syrien. Im Jahre 72 meldete er , er babe in

gewisse Erfahrung gebracht, dass Antiocbus, der bejabrte Konig

vonKommagene, und sein Sobu Epipbanes ibr Land den Partbern

ausliefern wollten. Dieser Rericht fand Glauben in Rom, und

Paetus erbielt die Erlaubniss, die Gegenmassregeln zu trefien,

welcbe ibm ndthig zu sein schienen. Darauf bin fiel Paetus mit

einem Heere in Kommagene ein und besetzte ohne Schwierigkeit

die Hauptstadt Samosata, da die Einwohner auf ein solches Er-

eigniss nicht im Mindesten vorbereitet waren. Antiocbus, von

der Nutzlosigkeit des Widerstandes iiberzeugt, war AA^illens sicb

obne AViderstand in sein Schicksal zu ergeben, aber seine beiden

1) Tac. Hist. 4, 51. Sueton Vespas. c. 6.

2
}
Josephus Bellum Jud. 7, 5. 2.

3) Josephus 1. c. 7, 7. 1.
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Sohue Epiphanes und Kallinikos hielten es fur schimpfiich, ohne

Widerstand der Gewalt zu weicheii; sie brachteii eiii Heer zu-

sammen und stiitten eiiieu Tag lang
^
ohne dass eine Eiitschei-

dung moglich gewesen Avare. Da aber Anticchus sein Keich ver-

liess und sicli mit seiner Frau und Tbchtern nach Tarsus in

Kilikien begab, so enthel aiich den EiuAv ohnern von Kommagene

der Muth zum Widerstande^ sie zerstreuten sich und die beiden

Sdhne des Antiochus waren genothigt sich aiif parthisches Gebiet

zu retten. Yologeses nahm sie freundlich auF behandelte sie als

konigliche Prinzen und verwendete sich brieflich bei Vespasian

fiir ihre Riickkehr. AVahrscheinlich hat er gezeigt, dass sie einem

falschen Geriichte zum Opfer gewcrden Avaren; diese Ueberzeu-

gung muss Vespasian auch sonst geAVonnen haben, denn Avir ho-

ren
,
dass Antiochus zaa ar nieht AAueder in sein Reich eingesetzt

Avurde, aber mit seinen Sdhnen in Rom lebte, avo ihueu ein rei-

ches Einkommen ausgeAAorfen AAmrde.

Das letzte Ereigniss aus der Rcgierungszeit des VologesCvS,

w elches uns berichtet a\ ird ;
ist ein Einfall der Alanen in Eran

(73— 74), welche sich mit den Hyrkaniern verbundet haben

sollen Sie nahmen ihren AVeg durch die nordAvestlichen Pro-

vinzen des Partherreiches, AA^elche hieriiach am hartesteii A^on die-

sem Raubzuge zu leideii hatteii. Pakorus, Avelcher damals in

Medien regierte, sah sich genothigt zu entfliehen und Avenigstens

dieEbenen deiiFeinden preiszugeben. A^on Medien aus richteten

die Alanen ihre Schritte nach Armenien, aao ihnen Tiridates

tapfern aber vergeblichen Widerstand geleistet zu haben scheint,

beinahe Avare er selbst in ihre Hande gefallen. A^ologeses muss
damals von andern Feinden gedrangt Avorden sein, sonst ist es

schAver erklarlich, dass er sich um eines unbedeutenden Raub-
iiberfalles Avillen im Jahre 75 an die Romer um Hiilfe gewandt
hatte, dass diess aber geschehen sei, Avird uns von Suetonius und

i; Joseph. Bell. Jud. 7, 7. 2. Die Alanen finden wir schon in klassischen
Schriften ofter erwahnt, zuerst bei Dionvs. Perieg. 305. 30G, um etwa 30 n.

Chr., dann bei Plinius H. N. 4, 12. 25. Joseph. Bell Jud. 7, 7. 4. Seneca
T-hyest. 029. Ptolemaeus 2, 14. 3,5. 0, 14 Animianus Alarcellinu.s 31, 2. 12)

hielt sie fur Nachfolger der Alassageten. Im Shahname wie bei A'aqut erschei-
nen sie ofter, nach diesen hat man sie in der Nahe des Kaukasus oder noch
jenseits des Kaukasus zu suchen, sie sind fur den Westen Erans, was die Tu-
ranier fiir den Osten des Reiches waren.
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Dio i) bestatigt. Die erbetene Hiilfe wurde indessen nicht gelei-

stet, und das Ende dieses Raubzuges scheint gewesen zu sein, dass

die Alanen mit reicher Beute ungehindert in ihr Land zuriick-

kehiten. Uuverbiirgt ist die Nachricht, dass Vologeses. aus Er-

bitterung iiber die Theilnahmlosigkeit der Romer, im Jahre 76

in Syrien eingefallen sei. Dem Vologeses Avird die Griindung

einer Stadt zugeschrieben ^ welch e den Namen ^'ologesocerta er-

hielt. Waiiii er zu regieren aufliorte^ ist uiibestimmt, wahrschein-

licli im Jahre 77, denn mit 7S beginnen die Miinzen seines Nach-

folgers .

24. Pakorus (Arsakes XXTV). Ueber diesen Fiirsten sind

nur sehr weiiige und so abgerissene Notizen vorhanden, dass

an eine zusanmienhangende Darstellung seiner Regierung nicht

zu denken ist. Wir fassen iiberhaupt mit ihm eine Anzahl gleich-

zeitig Oder in kurzer Folge herrschender Partherkbnige zusam-

men, von dereii Existenz uns die Miinzen berichten , iiber deren

Verhaltnisse ^\ir aber keine Nachricht haben, nur soviel ist klar,

dass damals die Zustiinde des Partherreiclies sehr zerriittet ge-

wesen seiii miissen. Wir wissen nicht, ob er ein Sohn seines

Vorgangers war, und fiber die Dauer seiner Regierung konnen

wir in Abwesenheit anderer Nachrichten nur aus den Miinzen

Aufklarung suchen ; aber auch sie gewahren keine vollkommene

Sicherheit, nach ihnen kanii es scheinen, als ob nach dem Tode

des Vologeses zwei Kdnige zur Regierung gekornraen waren

:

Pakorus und A ologeses (111, der letztere scheint eine lange

1) Sueton. Domit. c. 2. Dio G6, 15.

2
,
Cf, Longptu'ier

,
Memoire p, 11^ fg. Die wenigen Er^vahnungen des

Pakoru.s linden sich Martial, Epigr. 9,56. Plin. Ep. 10, 16. Dio Cass. 68, IT.

19. Ammian. Marc, 25, 6. 2o und Suidas s. v. £7:{7.X7;pa und ujvirjTTj. Longperier

'p. Ill fg.; vertheilt, auf die Miinzen gestiitzt, die Regierung des Vologeses I

unter mehrere Konige. Zuerst Vologeses I, neben welchem oder nach welchem

schon sehr bald ein anderer Konig erscheint
, der Vardanes II sein diirfte.

Ein Vologeses II beginnt um 62 zu regieren, seine Miinzen erstrecken sich bis

67, allein norh 75 scheint dieser Konig regiert zu haben. Die Geschicht-

schreiber nennen aber wahrend dieser ganzen Periode nur einen Konig Volo-

geses. Die Miinzen des Pakorus reichen aber von 78— 111, und in diesen

Jahren wird er also Konig von Parthien gewesen sein, wenn er auch nicht das

ganze Keich regierte. Romer und Farther hatten um diese Zeit wenig mit

einander zu schaffen, darum fehlen uns hahere Nachrichten iiber die parthi-

schen Zust^nde.
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Reihe von Jahreii regiert zu haben^ denn seine Miinzen erstrecken

sich von 77— 148 n. Chr., obwol vom Jahre 79— 120 Denkmale

zu fehlen scheinen. Die einzige Beriihrung mit dem romischen

Reiche in dieser Zeit war die Beschiitzung des Pseudonero durch

die Farther^ aber auch iiber diesen Vorgang sind die karglichen

Nachrichten, welche wir dariiber besitzen, unter sich im Wider-

spruch. Nach Sueton^) fallt das Auftreten des falschen Nero

in die Zeit des Domitian, und er sagt uns, nur ungern batten die

Farther denselben ausgeliefert. Anders Zonaras^), der zwar die

Sache ebenso darstellt wie Sueton^ aber diese unter Titus ver-

legt und als den Beschiitzer des falschen Nero den parthischen

Kbnig Artabanus nennt^ von dem wir sonst iiichts wissen'^). Es

ist nun kaum wahrscheinlich, dass es zw ei falsche Neros gegeben

habe und beide zu den Parthern geflohen sein sollten ; man darf

also annehmen , dass bei dem einen oder anderen der beiden Be-

richterstatter eiii Missverstandniss vorliege^ und ich mochte dieses

eher auf Seiten des Zonaras als des der Zeit viel naher stehenden

Suetonius suchen.

Noch ein nicht ganz unbedeutendes Ereigiiiss aus der Re-
gierung des Pakorus berichteii uns die Briefe des Plinius. Es
stellt sich heraus ^ dass derselbe zu dem Romerfeinde Decebalus

in Dacien Beziehungen unterhielt, und dass dieser ihm einen ge-

wissen Kalhdromus zum Geschenke gemacht hatte, welcher in

Mosien gefangen worden war. Kallidromus entkam nach einigen

Jahren und wurde von Plinius mit einem Siegel, welches den
Pakorus darstellte, an den Kaiser Trajan gesandt. Diess muss
etwa im Jahre 103 gewesen sein, da um diese Zeit Plinius in

Bithynien lebte. Der Vorfall ist an sich unbedeutend, aber er

beweist, dass die Farther auch entfernt wohnende Feinde des

1] Sueton Nero 57 : Dentque, cum post viginti annos, adulescente me, exti-

tisset conditionis incertae
,
gui se Neroneyn esse jactaret^ tarnfavorabile nomen

ejus apud Parthos fuit^ ut vehementer adjutus et vix redditus sit.

2; Zonaras Annal. 11, 18 'EttI to’jtoo xal 6 ecpdvT], 6? Aatavoc
^xaXeiTO ok Tepsvtio; rpoa^ouw; 0 £ NIpmvt yM to stoo? xal

TTjV (pojv'qv
*

*/ai yap ext^aptpoEi ’ ex te Aatcc? xivd; TipoaeTTor/jaaTo
, xat iizl

TOV E'VfpctTTjv TTpo/ropttjv TToXXo) TiXeto’JC dNTjpxfjaaTo • xat xeXo? rpo; Apxdpavov
Tov Xttjv ndpSoJV xaxeccuYSv dp/Tj^ov ' o; xal oi’ 6pY^^ xov Titov 7:oio6(j^evoc doe^axo
xooxov xai xata'/aYeiv es PiwptTjV rapecrxeya^exo.

3) Vgl, jedoch Longperier 1. c. p. 122, wo die Miinze eines Artabanus
beschrieben wird, welcbe in diese Zeit zu gehoren scheint, in das Jahr 80.
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Eomerreiches als ihre Freunde betrachteten und Beziehungen zu

ihnen zu unterhalten suchten, um dieselben moglicher Weise be-

nutzeii zu kdnnen. — Suidas erzahlt iins noch, dass Pakorus die

Provinz Osrhoeiie aii den Abgar verkaufte und Streitigkeiten mit

Romern gehabt babe, wesshalb er sich bei Trajan beklagte .

25. Osroes (Arsakes XX^' Auch die Regierung die-

ses parthischen Konigs ist fiir uus in viele Dunkellieit gebiillt.

Wie unter Pakorus so scheint auch jetzt das Reich getheilt ge-

wesen zu sein. Mussten Avir neben Pakorus noch zwei Neben-

konige Yologeses und Artabanus annehinen, so tritt jetzt nach

deni Zeugnisse des Malalas^) eiii Meherdotes und Sanatrucius

auf , von denen der letztere nach dem Ableben des ersteren die

kdnigliche Wiirde ansprach, wahrend nach dem Zeugnisse der

iMiinzen \ ologeses auch noch fortregierte. Dieser Zustand der

Dinge erklart uns, warum sich die Parther in den niinmehr be-

ginnenden Kriegen mit Rom so schlecht bewahrten, wie diess Dio

auch andeiitet^i. In diesen Kriegen tritt der Name des Osroes

am ineisten hervor, nach den IMiinzen fallt seine Regierungszeit

in die Jahre 112— 127 Waren schou vorher die Zeiten schwer

gewesen t’iir die Parther, so wurden sie unter dem iieuen Konige

noch schwerer, denn zu den bisberigen Bedrangnissen kam noch

der Kriegszug
,
welchen Trajan im Jahre 114 gegen Armenien

und Parthien unternahm. Nach dem Berichte, welcher uns dar-

iiber geblieben ist^:, verhielt sich die 8ache folgendermasseii.

Die Veranlassung zu dem Kriege gab wieder Armenien. Dort

hatte Tiridates, wie es scheint, unangefochten regiert, seitdem

1) Cf Suidas s. v. £7:tv.Xrj|xa 6 oe lla'xopo;, 6 IlapSuaiojv plaaiXeu:;, */al aXXa

Tiva s7rty.>.Tjii.aTa Tpaiavui tuj paad/Ei. Nach Longperier (1. c. p. 134)

waren auch noch die folgenden AVorte herbeizuziehen
,
und es ware zu einem

Kriege gekommen
,
dagegen vergl. man Dierauer in Budingers Untersuchun-

gen zur rornischen Ivaisergeschichte (T^eipzig 1868' p. 153 not.

2) Gewohnlich Chosroes, aher der Name Chosroes in so friiher Zeit ist et-

was auffallend, und ich bin nicht ganz gewiss, ob er richtig ist. Dio 68, 17. 22

schreibt Dpoor^c, dagegen sagt Lucian (quomodo hist, conscr. est c. 18' . r^'i

bJapoYj;, -b'i oi"EA>.yjv£? ’Uiupor^v ovop^ouai. Romische Schriftsteller schreiben

Osdroes und Cosdroes.

3} Malalas Chronogr. p. 269 fg. ed. Dindorf.

4) Dio 68, 26 ot£ y.al Tfj; twv Ildp^lwv 5’j'^ap.£(oi i% twv £u<p'j)4o>v ttoXep-ojv

ECfilapti.svTQ; v.o\ TOTS Iti aTaata^o jaTj?.

5) Longperier i. c. p. 135— 143.

6) Dio 68, 1 7 fg.
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er sich in Kom die Bestatigung in seiner Wiirde geholt hatte, er

mag etwa um 100 gestorben sein. Nach seiuem Tode setzte Pa-

korus seinen Sohn Exedares zum armeniseben Konig ein, ohne

sich weiter um Rom zu kiimmern, und die Romer^ welche damals

anderweitig beschaftigt waren, liessen ihii ruhig gewahren. Nach

Beendiguiig anderer dringender Arbeiten beschloss aber Trajan

das Betragen der Farther zu ahnden, und riistete sich im Jahre

114 zu einem Feldzuge. Einen Krieg mit den Romern hatten

selbst machtige parthische Konige zu vermeiden gesucht, es lasst

sich denkeUy dass die Farther demselben in ihrem damaligen Zu-

stande mit Schrecken entgegensahen. Osroes war sofort zur

Ausgleichung bercit, er schickte dem Trajan eine Gesandtschaft

bis Athen entgegen, welche ihm melden musste, dass er dem
Exedares die Herrschaft iiber Armenieii entzogen liabe, fiir die er

ohnehiii auch deii Farthern nicht passend erscheine, und er

schlug vor, Trajan mbge diese Wiirde dem Parthamasiris ver-

leihen^ der bereit sei den Romern zu huldigen. Die Farther nah-

men namlich an
^

es handle sich wieder um den alten Streit, wer

den Konig von Armenien erneiinen solle. Allein Trajan hatte

Anderes beschlossen, er nahm daher die Geschenke des Parther-

konigs nicht an und antwortete ausweichend, dass er die Freund-

schaft nicht nach Worten sondern nach Werken bemesse; sobald

er nach Syrien komme^ werde er die geeigneten Verfiigungen

treifen. Als Trajan in Asien angekommen war, begab er sich

zuerst nach Antiochien, wo er bereits am 7. Januar 114 eintraf

und wohiii ihm Abgar, der Fiirst von Edessa, Geschenke schickte,

ohne jedoch selbst zu erscheinen ,
eine etwas zweideutige aber

1) Der Name Exedares ist nicht leicht zu erkMren, schon desswegen

nicht, well wir nicht wissen
,
ob wir uns zu dem Ende an die alteren oder die

neueren eranischen Sprachen wenden sollen. Auch steht die Form nicht fest.

Dio schreibt immer nach deni aus Arrian geschopften Zeugnisse

des Suidas fs. v. dpcpfXoYO'; und hiess er ’Aiioapiq;. Beide Namens-
formen scheinen nur verschiedene Aussprachen desselben Wortes gewesen zu

sein, vielleicht ashidara, mit den Augen haltend, regierend.

2) Auch dieser Name ist aus denselben Grunden wie der vorhergehende

schwierig zu erklaren. Parthama kann kaum alth. fratama sein, eher ware es

mit Parthava zu verbinden , sins w'are etwa altb* caragh, Haupt. Das Wort
miisste aus dem Alteranischen erklart werden, die neuere Sprache wiirde car-

i-Parthav verlangen. Vielleicht ist parthama soviel als huzv. oder
ausgezeichnet.
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durch die Verhaltnisse gebotene Politik; die Lage Edessas zwi-

schen den Reichen der Farther und der Romer nothigte den Be-

herrscher dieser Stadt auf seiner Hut zu sein. Ira Friihlinge

riickte Trajan ohne Kampfe iiber Satala und Sarnosata nach Ele-

geia vor. Dort traf er den Parthamasiris
^ welcher schon in An-

tiochien Unterhandlungen mit Trajan angekniipft hatte ; zuerst

hatte er als Konig an Trajan geschrieben, als er auf diesen Brief

keine Antwort empfing, bequemte er sich, den Konigstitel abzu-

legen und wurde dann ermuthigt^ selbst im kaiserlichen Lager zu

erscheinen. Der Arsakide willigte in dieses Begehren^ well er

nicht bezweifelte, dass er dort ebenso rait Arraenien belehnt wer-

den wiirde, wie sein Vorfahr Tiridates von Nero. Als aber Par-

thamasiris in offener Versammlung sein Diadem vor Trajan

niedergelegt hatte, da jubelten diesem seine Soldaten zu, dass er

wieder einen unblutigen 8ieg errungen habe. Ueber dieses Be-

tragen wurde Parthamasiris beleidigt und erschreckt, er hielt sich

fiir verrathen und wandte sich zur Flucht, wurde aber zuriick-

gefiihrt und hatte eine Privataudienz bei Trajan, in welcher er

aber auch nichts erreichte. Man bewog ihn, zum zweiten Male

ill offentlicher Mersammlung zu erscheinen und dort zu sagen,

was er zu sagen habe; er erklarte also dera gesammten Heere,

dass er kein Kriegsgefangener, sondern aus freiem Antrieb ins

Lager gekommen sei , weil er nicht bezweifelt habe , dass ihm
Trajan die armenische Konigskrone zu verleihen gedenke. Da-
gegen erklarte Trajan, dass er Widens sei, fortan Arraenien als

romische Provinz verwalten zu lassen, Parthamasiris kbnne mit

seinem parthischen Gefolge frei abziehen, nur die Arrnenier

raiissten zuriickbleiben , Aveil sie romische Unterthanen seien.

Als nun aber Parthamasiris von dieser Erlaubniss Gebrauch

machte, dabei aber Tumult erregte, benutzte man diese Gelegen-

heit, ihn ums Leben zu bringen ^
Von Arraenien wandte sich Trajan nach Mesopotamien. Es

hatten die Fiirsten bisher immer noch gezbgert vor ihm zu er-

scheinen, ausser Abgar, dem Fiirsten von Edessa, noch Mannus,

das Oberhaupt der in Mesopotamien lebenden Araber, und Spo-

1) M. C. Pronto Principia historiae p. 209 ed. Naber: Traiano caedes

Parthmnasiri regis supUcis hand satis exciisata. Tametsi ultro ille vim eoeptans

tunmltu orto merito interfectus est^ meliore tamen Pomcmorum fama impune

abisset.
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rakes, der Befehlshaber von Anthemusia
;
nachdem Trajan das

Land selbst betreten hatte, war keine Zweideutigkeit mehr mog-

lich. J)em Abgar verzieh Trajan seines schdnen Sohnes Arbandes

wegen^ er Hess ihn in seiner Herrschaft, nur musste er die romi-

scHe Oberhoheit anerkennen. Manisares, der Tlieile von Arme-

nien und Mesopotamien an sich gerissen hatte, erbot sich diese

den Rdmern auszuliefern, weil Osroes init einem Heere gegen ihn

heranzog, er erhielt aber die Antwort, dass man seinen Worten

so lange keinen Giauben schenke, bis er selbst zu Trajan komme,

wie er versprochen babe. Wer dieser Manisares war^ erfahren

wir nicht, die gewohnliche Annahme, er sei ein Arsakide gewe-

sen, ist moglich, doch lasst sie sich nicht beweisen. Noch weniger

Riicksicht nahm Trajan auf die Friedensversicherungen des

Mannus , eines Hauptlings der in Mesopotamien wohnenden
Araber; da er wusste, dass derselbe mit Mebarsapes, demKonige
von Adiabene^), ein Biindniss gegen Rom geschlossen habe, so

zog er sofort gegen ihre vereinigte Streitmacht, ohne Schlacht

besetzte Lusius Quietus die feste Stadt Singara (cf. Bd. 1, 29S)

und einige andere diesseits des Tigris gelegene Ortschaften
^ der

Kaiser selbst eroberte Nisibis und Ratne (wesswegen er vom ro"

mischen Senate den Beinamen Parthicus erhielt), Adenystrae,

eine andere Festung des Mebarsapes, del durch den Centurio

Sentius an die Romer. Diesen hatte Trajan als Gesandten zu

Mebarsapes geschickt
,
derselbe hatte ihn aber als Gefangenen in

der genannten Festung zuriickgehalten. Als nun die Romer her-

annahten, iiberredete Sentius einige seiner Mitgefangenen, gc-

meinschaftliche Sache mit ihm zu machen, der Befehlshaber der

Feste wurde getodtet und den Rdmern das Thor gedffnet. Dieser

Feldzug gegen Mesopotamien wurde wahrscheinlich im Spiit-

herbste des Jahres 114 begonnen und fullte einen grossen Theil

des Jahres 115 aus; im Winter dieses Jahres begab sich Trajan
nach Antiochien, und damals faiid wahrend der Anwesenheit des

Kaisers ein furchtbares Erdbeben statt, welches sehr grossen

1) Die Herkunft des Namens Mannus ist sehr unsicher, die Bevolkeruno^
jener Gegenden war gemischt aus Armeniern, Syrern und Arabern. Bayer
hat an Mo'np.o; erinnert, welches Wort den Merkur bezeichnen soil, und das
Wort aus dem Arabischen ableiten wollen, Andere haben an das Syrische
gedacht.

2) Adiabene heisst eigentlich das Stromgebiet desLykos, damals muss
diese Provinz auch Platze diesseits des Tigris umfasst haben.
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Schaden anrichtete, da es die Eimvohner in ihren Hansern iiber-

raschte, und in weiten Kreiseii unendlichen Schrecken verbrei-

tete. Trajan selbst kam in Lebensgefahr und rettete sichnur mit

Miilie durch das Fenster.

Im Friiblinge des Jabres IIG begann Trajan einen neuen

Zug gegen die Farther. Seine Feldherren waren mittlerweile

nicht miissig gewesen^, auf sein Geheiss batten sie aus dem Holze

der Wiilder um Nisibis Schitfe erbauen lassen^ die so eingericbtet

waren, dass man sie in Stiicken fortscbalfen und an Ort und

Stelle zusammensetzen konnte. Nicht ohne grosse Miibe wurdeii

sie an den Tigris (wabrscheinlich bei Jezira) gebracht und trotz

des feindlichen Widerstandes der Uebergang iiber den Fluss er-

zwungen. Vor^ da an scheint Trajan wenig Widerstand gefunden

zu haben, er riickte in den Tbeil der Provinz Adiabene ein, wel-

cher jenseits des Tigris gelegen war, und die Stadte wie Ninive,

Arbela und Gaugamela mussten sich ibm ergeben. Dass in jener

Zeit auch Hatra sich unterwerfen musste, ergiebt sich aus einer

spateren Notizi). Hochst auffallend und fiir uns unverstiindlich

bleibt es aber, dass Trajan nun nicht liings des Tigris gegen Sii-

den zog, sondern, wie wir annehmen miissen, quer durch Meso*-

potamien an den Euphrat ging und dort sein Heer zu Schiffe

nach Babylon befdrderte. Von da an wollte er nach Ktesiphon

marschiren, er verliess also don Euphrat, um wieder an den Tigris

zu kommen^ die Schiffe warden nach Dios Versicherung zu Lande

eben dahin gebracht
,
nach einer anderen Nachricht hatte Trajan

den Konigscanal benutzt 2) . Ein ernstlicher Widerstand scheint

auch jetzt nicht stattgefunden zu haben, und Trajan konnte noch

im Sommer 116 in Ktesiphon einziehenj wo er eine Tochter des

Osroes gefangen nahm und den goldeneii Thron der Arsakiden

erbeutete. Gross wie diese Erfolge waren, Trajan scheint sie

noch weit iiberschatzt zu haben. Wahrend er das eigentliche

Eran noch nicht betreten hatte
,
scheint er die Maclit der Arsaki-

den fiir gebrochen gehalten zu haben. Er unternahm eine Fahrt

zu dem persischen Meerbusen und wurde von dem Konig Attara-

bilus von Mesene freundlich aufgenommen, er liess sich eine

1) Dio 68, 31 heisst es . xotl tou AtfiYjvoK, Y.rd ajTo't dcpetcxt]y.£cav,

teystpT^ae.

2) Aminian. Marc. 24, G, 1.
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Strecke in das Meet hineinrudern und bedauerte
,
dass er zu alt

sei^ um es Alexander dem Grossen nachzuthuii und bis nach In-

dieii zu gelangen. Bald aber sollte Trajan enttauscht werden.

Wahrend er nach seiner Riickkehr noch in Babylon in Erinne-

rungen an Alexander schwelgte, kam ihm unvermuthet die Nach-

richt zn, dass alle seine Eroberungen im hellen Aufstande seien .

Er sandte sofort seine Feldherren aus, um die Aufriihrer zu be-

strafen; wirklich nahm auch Lusius die Stadt Nisibis ein und

zerstorte Edessa^ auch Seleukia wurde wieder genommen und

verbrannt
,
dagegen wurde Maximus geschlagen und getodtet.

In diese Zeit setzen wir auch einen Yorgang , liber welchen bios

Malalas beiichtet^ und den wir ebeiisowenig ganz glauben diir-

fen, weil er den Berichten Dios w iderspricht, als ganz verwerfen,

weil er zum Theil durch Miinzen bestatigt \vir(P). Es liandelt

sich hier darum, den Kern einer theilweise entstellten Erzahlung

zu linden^ und diescr scheint mir in Folgendem zu liegen. Ein

parthischer Prinz, der immerhin vorher Konig der Perser gewe-

sen sein mag, emporte sich in den Gegenden am Euphrat und
Tigris und es gelang ihm, sich mehrerer JStadtc und selbst Provin-

zen zu bemachtigen. Dieser P'iirst hiess Meherdotes oder IMithra-

dates und sein Name findet sich auf Miinzen. Wahrend seines

Zuges hatte er das Ungllick vom Pferde zu fallen, und dieser

Sturz fiihrte seinen Tod herbei, vorher aber ernannte er seinen

1] Dio GS, 29 sagt. zavta Ta laXojv.oTa drapayjiri, also auch Armenien.

2] Dierauer L c. p. 174 not. 4 und 180 not. glaubt mit Recht, dass nicht

Seleukia bei Ktesiphon genieint sein konne, sondern das entferntere Seleukia
in Kommagene. DieUmgegend von Ktesiphon blieb ruhig. Vgl. auch Fabian

:

de Seleucia Babylonia p. 70.

3] Cf. Longperier p. 139 fg; und Dierauer 1. c. p. 176 not. 1 fg., y,o man
die eingehenden Untersuchungen v. Gutschmids uber diese Stelle finden

wird. Parthamaspates war nach Malalas der Sohn des Osroes
;
dass der Sohn

als Kivale des Vaters auftritt, wird Niemand befremden, der sich mit parthi-

scher Geschichte abgegeben hat. Mit Kecht betont v. Gutschmid
,
dass am

Beginne des Krieges fur Meherdotes und Sanatrucius in Armenien und der
Umgegend kein Raum sei. Schneiderwirth (Geschichte d. Parther p. 150} setzt

den Aufstand dieser beiden Prinzen schon in das Jahr 115 und erklart durch
denselben den Ruckzug Trajans nach Antiochien. Dieser Riickzug ist aller-

dings auffallend, jedoch nicht auffallender als Trajans Ruckkehr aus Adiabene
an den Euphrat, ich finde in der Unerklarlichkeit desselben keine Veian-
lassung, die Verbindung Trajans mit Parthamaspaies so friihe eintreten zu
lassen.
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ihn begleitenden Sohn Sanatracius zum Arsakes, d. h. zum Ko-

nig der Konige. Daraiif sandte Osroes , welcher in diesem Be-

richte Konig der Armenier genannt wird , seinen Sohn Partha-

maspates, um seinem Vetter zii helfen. Es gelang aber deni

Trajan^ den Parthaniaspates auf die Seite der Romer zu ziehen,

weil er demselben versprach, dass er ihn zum Konig der Farther

niachen wolle. Darauf wurde Sanatracius von Trajan und Par-

thamaspates gemeinschaftlich angegritFen, er unterlag, wurde ge-

fangen und getddtet. Malalas setzt diese Begebeiiheiten schon in

das Jahr 109, wo sie unnioglirh stattfinden konnten. Richtig

aber ist, dass auch iiacli Dios Bericht Parthamaspates wirklich

von Trajan zum Konig der Farther gemacht wurde, und zwar

gerade in dieser Zeit, von der wir hier sprechen. Es scheint

darum sehr moglich, dass Trajan durch die Aufstande in den er-

oberten Provinzen bestimmt wurde, sieh mit den Parthern abzu-

findeii , ehe der Aufruhr noch allgemeiner wiirde und auch Kte-

siphon und die Umgegend ergrifFe. Er begab sich desshalb selbst

in die eben genaiinte Hauptstadt und setzte in feierlicher Ver-

sammlung den Parthamaspates zum Konig derKouige ein
;
auf

einer rdinischen Miinze wurde dieses Ereigniss gefeiert. Nach-

deni dieses geschehen war, dachte Trajan auf den Riickzug. Es

war eine Ahwcichung von seiner friiheren Politik ,
dass er deii

l^arthern einen Konig gah, er hatte sich iiherzeugt, dass ohne

grosse Opfer Parthien von Rom aus nicht regiert werden konne.

Auf dem Riickzuge wandte er sich gegen die Stadt Atra oder

ilathra (cf. Bd. 1, 299), die er zum Gehorsam zuriickfuhren

wollte und die daher friiher schon sich uuterworfen haben musste.

Die Stadt lag in einer wasserarraen Gegend und wurde von Ara-

hern hewohnt. Vergebens mulite sich Trajan ah ,
die wohlbefe-

stigte Stadt zu hezwiiigen. Seine vorausgesandte Reiterei wurde

zuriickgeschlagen und das Belagerungsheer musste sich grosseii

Enthehrungen unterziehen und wurde durch heftige Gcwitter

und Ungeziefer sehr helastigt. Trajan selbst kam cinmal in grosse

Lehensgefahr, weil ihn die Feinde trotz seiner Verkleiduiig an

seinem graiieii Hauptc und seinem wiirdevollen Beiiehmen erkannt

J
J
Der Name Parthamaspates ist eben so schwierig zu erhlarcn wie Par-

thamasiris. Ich vermuthe Parthavacpada, d. i. ein parthisches Heer besitzend,

oder wenn man die oben gegebene z^veite Erklarung des Wortes parthama

vorzieht, ein ausgezeiclinetes Heer besitzend.

Spif'gel, Erun. Altertiiniri'-kiintlf'. TJl, 12
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batten. Zuletzt musste er unverrichteter Dinge abziehen und fing

bald darauf an zu krankein und starb im Jahre 117 in Kilikien.

Der Zug Trajans hatte nur einen Sinn, wenn es in Rom aus

politischen Grlinden fest stand , es sei die Zeit gekoramen , das

Kbnigreicb Annenien und die Provinz Mesopotamien in das ro-

miscbe Reich einzuverleiben und als rbmisches Eigentlium bin-

fort gegen alle parthiscbeii Anspriicbe zu vertbeidigen. Selbst in

diesem Palle biitte der alternde Kaiser wol am besten getban,

wenn er Alles zu einem Partberzuge vorbereitet, den Krieg selbst

aber seinem jlingeren Nacbfolger iiberlassen batte. Ein klarer

politiscber Gedanke lag aber allem Anscbeiii nucb dem Zuge

Trajans gar nicbt zu Gruiide
, sondern Durst nacb Ruhm und

nacb Eroberungen , welche es dem Trajan moglicb macbten sicb

mit Alexander dem Grosson zu vergleichen. Der Zug wurde

unternomnien, und es zeigten sicb die Umstande, welcbe wabr-

scheinlicb mancbeii kliigein Yorganger Trajans von einem libn-

licben Zuge abgeschreckt baben mdgen. Ohne Zweifel war ein

romiscbes Pleer damals wie friiber im Staiide
, das ganze partbi-

scbe Reich zu durcbziebeu und, wenn man will, zu erobern

;

allein wenn diess geschebeu war, dann kam erst der scbwierigere

Theil der Aufgabe : es gait diese grossen weit entfernten Land-
strecken Jabre lang mit WalFengewalt festzubalten, und es fragte

sicb, ob Rom, obne Scbaden an andern Stellen seiner Granzen
zu leiden, ein entsprecbendes Heer daflir verwenden konnte.

Noch ebe Trajan eigentlich eraniscbos Gebiet betreten batte, er-

kannte er, dass die lleberrscbung desselben von Rom aus unmog-
licb sei, und sein Nacbfolger batte nicbts Eiligeres zu thun, als

sicb des grbssten Tbeiles der von Trajan gemachteii Eroberungen
wieder zu entledigen.

Nacb dem Abzuge Trajans regierten sicb die Purtber in alter

Weise und von dem von Trajan eingesetzten Partbamaspates war
weiter nicbt die Rede. Es war eine der ersten Regierungsband-
lungen Hadrians

,
den Partbern das eroberte Mesopotamien wie-

der zu iiberlassen, wabrscbeinlicb auch Armenien, und sicb jen-
seits des Euphrat zuriickzuzieben *], Partbamaspates wurde durch
irgend eine kleine Herrscbaft entschadigt^j. Osroes fiibrte die

1, Cf. Eutrop. 8, 3. Hist. Miscell. 10, 7.

2 Spartian Hadrian, c, 5 : ^armaiostrin {sic^, quon Trajanus Farthh
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Herrschaft iiber eineu Theil der Farther noch langere Zeit nach

dem Ziige Trajans, denn seine Miinzen enden erst mit dem Jahre

128. Innerhalb dieser Zeit gelang es dem Hadrian, einen neuen

Krieg, der mit den Parthern drohte, durch freundschaftliclie Vor-

stellungen zu beseitigen
,
in dem Jahre 124— 125 hatte er sogar,

als er den Orient besuchte, eine Zusammenkunft mit Osroes

and gab demselben seine Tochter zuriick, welche Trajan gefangen

genommen hatte, and versprach sogar, aucli den erbeuteten Throii

ihm wieder zuriickstellen zu lassen^j, ein Versprechen, welches

indessen nicht ausgefuhrt warde.

26. TologesesII (Arsakes XXVI) 2) . Wir betreten nuu

wieder einen dunklen Zeitraum in der parthischen Geschichte,

deiin die WaiFenrahe zwischen Rdmern and Parthern, welche aaf

den Riickzag Trajans folgte, macht die Erwahnung der parthi-

scheii Verhaltnisse in der romischen Geschichte unnothig, and

wir lernen sie dalier nicht kennen. Far die Annahme eines Ko-

uigs Vologeses II, welcher etwa von 150— 149 regiert hiitte,

lassen sich nar die Miinzeii anfuhren, welche in diesem Zeitraume

immer dasselbe Hild zeigen. In den westlichen Provinzen Par-

thiens mag am diese Zeit Rahe geherrscht haben, nar wenige

Ereignisse sind zu verzeichnen. Um das Jahr 153 fielen aaf An-

stiften des Kdnigs Pharasmanes von Iberien die Albaner in iSIe-

dien ein and kamen aach nach Annenien and Kappadokien

Vologeses masste sie durch Geschenke zar Riickkehr bewegen.

Ueber dieses Betragen des Pharasmanes beklagte sich der parthi-

sclie Grosskonig in Rom, es scheint demnach, dass er den Kdnig

von Iberien als eineu idmisehen Unterthanen betrachtete. Pha-

rasmanes liatte sich bei fruheren Gelegenheiten nicht eben unter-

wiirfig gegen Hadrian gezeigt, er war bei dcssen ersten Romer-

zuge nicht erschienen^j, Hadrian liatte dagegen prachtvolle

regem fecerat
y
quod eum non luagni ^mnderis apud PaHhos rideret^ 2)roximts

gentihus dedit regem. Hieraus foigt nicht; dass derselbe Konig von Armeiiien

geworden sei.

1) Spartian Hadrian, c. 12. 13.

2) Oder Vologeses III, wenn man die Regierung des Vologeses I imter

zwei Konige vertheilt s. o.;.

3) Dio 69, 15.

4; Spartian Hadrian. 13* causa speciatim Farasmums qui ejus invifatiO''

nem siiperhe neglexerit.

12
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Kleidungsstiicke ,
welche ihm Pliarasmanes zum Geschenke

geschickt hatte, dazii verwendet, uin Striifliiige, welehe im

Amphitheater kampfen mussten, zu bekleiden i)
. Spater muss

jedoch eine Aussohnung zu Stande gekommen sein und die Klage

derPartlier hatte keinen Erfolg. Wir wissen zwar nicht, was

Hadrian dem parthischen Gesandten geantwortet haben mag,

aher als Pharasmanes nach K.om kam
,
wurde er dort auf das

Beste aufgenommeu ,
man vergrdsserte sein Gebiet und erlaubte

ihm, auf dem Capitol zu opfern und der ihm hegleitenden Schaar

Kampfspiele aufzufuhren, welche die Kriegstiiclitigkeit der Iberer

beweisen sollten. Auch bei einer andern Gelegenheit bewiesen

sich die E.omer unfreundlich. Bei dem Eegierungsantritte des

Antoninus Pius sandten die Parther ihre GliickAviinsche ;
damals

diirften sie die Riickgabe des parthischen Thrones in Erinnerung

gebracht haben, dessen Riickgabe schon Hadrian Acrsprochen

hatte, allein Antonin schlug das Verlangen ab, Wenn nun auch

durcli diese Dinge zuniichst der Friede nicht gestdrt Avurde, so

haufte sich doch von da an Avieder Gahrungsstotf an, der bei

giinstiger Gelegenheit zum Ausbrueh kam. Ycdogeses II mag,

Avahrend er Erieden mit den Romern liielt, nach anderer Seite bin

um so ernstlicher heschaftigt geAvesen sein.

27. Vologeses III (Arsakes XXY 11) -) . Die Regierungs-

zeit dieses Flirsten vermogen Avir niir nach den Miinzeu zu be-

stimmen, welche zeigen, dass derselbe zwischen 148— 190 regiert

liaben muss. Er mag als ziemlich j linger Fiirst auf den Thron

gekommen sein und machte vom Anfange an kein Geheimniss

aus seinen feindseligen Absichten gegen Rom
;
noeh zu Lebzeiten

des Antoninus Pius hatte er diese mit Bezug auf Armenien kund
gegeben, war aber durch einen Brief des romischen Kaisers von

Aveiteren Schritten abgehalten Avorden . Kurze Zeit nach der

Thronbesteigung Mark Aurels, AAahrscheinlich im Jahre 161, be-

gann er den Krieg gegen Rom wirklich, es Avar diess einer der

unheilvollsten, den die Parther gefiihrt haben ; leider sind ims
aber die Berichte iiber denselben

,
wenige kurze Xotizen ausge-

nommen, verloren gegangen. Die aussere Yeranlassung zu dem-

1) Spartian Hadr, 17 sagt ausdrilcklich ad cjas mioiera derkh-nda.

2) Oder Vologeses IV, s, o.

o Jul. Capitolin. Antonin, c. 9.
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selben war wieder Armeiiien i)
,
wo die Romer eiiieu Sohaemiis

zum Konig eingesetzt batten^ der dem Vologeses nicht geiiehm

war und den er daher mit Krieg iiberzog. Severianus^ ein Gallier

nnd romischer Prafect in Kappadokien
,

eilte dem bedrangten

Soliaemus zu Hiilfe^ weil ihm ein Prophet grosse Siege verheissen

hatte. Bald nach seiner Ankunft traf er bei Elegeia mit dem
parthischen Feldherni Chosroes zusammen^ sein Heer erlitt eine

entscheidende Niederlage und wurde fast vernichtet, auch Seve-

rianus war unter den Gefallenen^ wahrscheinlich hat er sich selbst

getodtet. Es scheint
, dass die Romer durch diesen Kiieg iiber-

rascht wurden
;
wie in Armenien so waren auch in Syrien die rb-

mischen Streitkrafte uiizureichend
, und als Vologeses nach der

Bewaltigung Armeniens in Syrien einfiel^j, wurde der Prafect

Atidius Cornelianus in die Flucht geschlagen und getodtet, so

dass die Syrer einen Augenblick daran dachten , ob man nicht

jetzt sich ganz vom romischen Joche befreien soiled). In Rom
erkannte man alsbald den Ernst dieses Krieges und schickte den

Adoptivsohn des Kaisers, Lucius Verus mit bewahrten Feldherren

und Heeresmacht nach Asien, um den gesunkenen Glanz der

romischen Waffen wieder herzustellen. Wahrend L. Verus in

Antiochien zurlickblieb
, um fiir die Bediirfnisse des Heeres zu

sorgen, waren die beiden Feldherren nicht unthatig. Die erste

Sorge scheint gewesen zu sein, eine strengere Disciplin unter den

verweichlichten syrischen Truppen einzufiihren
,
dann wandte

sich Statius Priscus gegen Armenien, das ganz erobert und dessen

Hauptstadt Artaxata eingenommen wurde. Sohaemus, der nach

der Niederlage des Severianus nach Rom geflohen war, wurde

durch Martins Verus und Thukydides wieder in sein Laud ein-

gesetzt Gegen Mesopotamien und den Partherkonig hatte

xAvidius Cassius zu kampfen. Sein iVIarsch ging, wie es scheint,

den Euphrat entlang, er eroberte Nikephorium, D^isara und

1) Cf. Bio 71, 2 und Suidas s. vv. MapTio; und Fronto ad

Verum p. 127 ed. Naber.

2) Julius Capitolin. M. Anton. Philosoph. c. 8.

3) Jul. Capit. Verus c. ti: interfecto legato, caesis legionihus
,
Sgris de-

fectioncm cogitantibus.

4) Cf. Fronto Principia hist. p. 2O0 ed. Kaber.

5} Jul. Capit. M. Ant. Philosoph. c. 9. Fronto Epist. p. 121 ed. N.

Suidas s. v. Mapxto;.
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Sura, wo eine Sehlacht geschlagen w^urde^], von da drang er

nach Babylon vor und zerstorte Seleucia, eine That, die von

Manchen als eine Wortbrlichigkeit getadelt w ird, wahrend andere

die Treulosigkeit der Bewohner Seleukias als Entschuldigung fur

den romischen Feldherrn anfuhren 2] . Sogar Ktesiphon ward ein-

geiiommen und der Palast des Partherkonigs zerstort, und wah-

rend auf dieser Seite Cassius bis an den Fuss der eranischen

Berge vordrang, soli Statius Priscus noch dariiber hinaus bis nach

Adiabene und Medien gelangt sein . Der Krieg scheint im

Jahre 165 geendigt zu haben, liber die Friedensbedingungen

wissen wir zwar nichts Gewisses, doch geht aus den ferneren

Ereigiiissen hervor, dass die Abtretung von Mesopotamien einen

Theil derselben gebildet haben muss. Eine schlimme Folge die-

ses Krieges fiir die Pomer war eine gross e Seuche^ die unter den

riickkehrenden Truppen ausbrach und bis nach Gallien hin sich

verheerend verbreitete, in ihr wollten iVIanche eine Strafe des

Himmels fur die treulose Niederbrennung Seleukias sehen^).

Es hatte also dieser Krieg mit einer erheblichen Einbusse

von Macht fiir die Farther geendet, und das parthische Reich war
eines grossen Theils seiner alten Graiizliinder beraubt. Statt des

Euphrat war nun der Tigris die Granze zwischen dem romischen

und parthischen Reiche geworden. Yologeses III blieb von da
an wenigstens mit den Romern in Frieden

;
zwar scheint gegen

das Ende der Regierung Marc Aurels l um 175) ein Krieg mit den
Parthern nicht zu den Unmoglichkeiten gehdrt zu haben &), doch
wurde die Sache glitlich beigelegt, und als darauf der Kaiser nach
Asien kam, sandten auch die Farther Abgeordnete, um ihn zu
begriissen .

28. Yologeses IV (Arsakes XXYIII)
'J

. Die Throubestei-

gung des neuen parthischen Kdnigs um 190 fallt nahe zusaramen
mit einen Thronveranderung in Rom. Nach dem Tode des

1) Fronto Ep. p. 121. Lucian Quomodo hist, sit consc. c. 29.

2) Jul. Capitol. Verus c. 8. Eutrop. 8, 5, Orosius 1
, 15. Ammian. Marc

2 ;h, 6. 24.

3) Jul. Capit. Verus c. 7.

4) Jul. Capitol. Verus c. 8.

5) Jul. Capitol. Anton. Philosoph. c. 22.

6) Jul. Capitol. 1. c., c. 26.

7) Oder Vologeses V, s. o.
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Pertinax (1931 waren mehrere romische Feldherreii in verschie-

denen Pioviuzen als Bewerber um den erledigteii Thron aufge-

treten^ daiunter auch Pescennius Niger in Syrieii, wo er von den

umwohnendeii Volkeru^ also wol axich von den Partliern, aner-

kannt wurde^j
;
man liofFte wabrscheiiilicli, dass er allgemein an-

erkannt werden wilrde. Allein bald zeigte es sieh
, dass Niger

weder der einzige nocli auch der gliicklichste Bewerber sei, er sah

sich auf fremde Unterstiitzung angewiesen und suchte nun die

anfangs verschmahte Hiilfe der Farther und anderer Yolker nach

.

Yon dieseii kamen die Bewohner von Hatra auf Geheiss ihres

Konigs Barsemios wirklich, die Farther versprachen ein Heer zu

sainmeln, es lasst sich aber nioht nachweisen , dass sie wirklich

Hiilfe geleistet haben^ der Konig von Armcnien lehnte von vorne

herein jedes Biindniss ab und wollte bios fiir sich sorgen^). Das

Schicksal des Fescennius Niger erfiillte sich : er unterlag dem

Severus; da aber die Yolker jenseits des Euphrat gehofft batten,

sich bei dieser Gelegenheit der romischen Herrschaft zu ent-

ziehen, so fand sich Severus bewogen, einen Feldzug gegen sie

zu unternehmen . Ausser den Bewohnern von Hatra hatten

noch die Osrhoener, Adiabener (beide unter Fiirsten stehend, die

Abgar genannt werden] und die mesopotamischen Araber seinen

Zorn gereizt, weil sie gewagt batten, wahrend der romischen

Thronwirren romische Besatzungen zu vertreiben und die Stadt

Nisibis zubelagern; nachdem Niger bcseitigt war, batten sie so-

gar die Dreistigkeit gehabt, eine Gesandtschaft an Severus zu

schicken und ihr Yorgehen als in seinem Interesse geschehen zu

schildern. Auf diese Yersicherungen der Osrhoener und Adia-

bener wurde aber ura so weniger Werth gelegt, als die Yor-

schlage, die sie machten, durchaus nicht auf Unterworfung hin-

deuteten: sie wollten zwar die Gefangenen freigeben und die

Kriegsbeute ausliefern, aber weder die festen Flatze raumen

noch in denselben sich romische Besatzung gefallen lassen.

Aehnliche ungeniigende FriedensvorschUige der mesopotamischen

Araber bestarkten den Severus nur noch in seinem \ orhaben,

iiber den Euphrat zu ziehen. Der Feldzug verlief in gewohnter

Weise. Die mesopotamischen Yolkerschaften waren nicht im

1) Herodian 2, 10 ed. Lips.

2) Herodian 3, 1.

H) Cf. Dio 75, 1 fg.
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Sfcande, den Marsch der Eomer aufzuhalten ,
aber das Klima war

ihr Bundesgenosse und bewirkte, dass die Romer ibre Aufgabe

nicht ohne erhebliche Beschwerden erledigten. Der Marsch der

Romer ging zunachst nach Nisibis ,
von dort sandte Sevenis ein-

zelne Abtheilungen in die umliegenden Landschaften ,
um die-

selben zn ziichtigen. Adiabene und Theile von Medien wurden

besiegL und da diese Landschaften von den Partherii abhangig

waren, so ist es begreiflich, dass man die Sache so darstellte ^ als'

babe man die Parther^elbst zum Gehorsam gezwungen ^1. Nisi-

bis selbst wurde zur romischen Colonie erklmt und sollte ein Yor-

vverk Syriens gegen die Farther bilden. Die Ordnung dieser

Angelegenheiten beschaftigte den Severiis wahrend des Jahres

195; gleicb zu Anfang des Jahres 196 riefen den Kaiser seine

Geschafte nach Rom, und kaum war er abgezogen, als die Farther

in Menge hervorbrachen und nicht bios das platte Land von Me-

sopotamien iiberschwemmten ^
sondern auch vielleicht in Syrien

eindrangen 2) . *Auch Nisibis belagerten dieselben, doch war der

romische Feldherr Laetus im Stande diese Stadt zu schirmen,

Diese Verhaltnisse bewogen den Severus im Jahre 197 zu einem

zweiten Feldzuge. Er kehrte von Neuem nach Nisibis zuriick,

in Begleitung eines Binders des Yologeses , der wahrscheinlich

Anspriiche auf den parthischen Thron machte. Damals, ehe er

den Feldzug gegen die Farther unternahm, scheint sich Severus

mit dem Kbnige von Armenien
, der gleichfalls Yologeses hiess,

ausgesohnt zu haben
,
ebenso mit Abgar , Kbnig von Osrhoene,

der seine Kinder als Geiseln fur sein Wohlverhalten gab und
Hiilfstruppen stellte . Die Farther warteten nach der Zuriick-

kunft des Kaisers dessen Angriff nicht ab ^ sondern begaben sich

in ihr Land zuriick. Severus Hess nun, wie sein Yorganger Tra-

jan ,
SchifFe bauen und zog auf diesen mit seineih Heere den

Euphrat hinab. Er eroberte Babylon (198; und kam dann durch

einen Kanal nach Seleiikia und Ktesiphon, wo sich Yologeses

1) Spartian Severus c. 9.

2) Cf. Dio 75, 9. Spartian Sev. c. 15. 16.

3) Herodian 3, 9. 2. Dio 75, 9, Nach Herodian 3, 1 hatte fruher der

Konig von Armenien abgelehnt
,
den Pescennius Niger zu unterstiitzen

;
sein

Benehmen muss aber spater den Severus gereizt haben, so dass er einen Feld-

zug zu unternehmen gedachte, den Yologeses von Armenien durch zeitige

UnterTverfung abwendete.
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eine Zeit lang gehalten zu haben scheiiit
; letztere Stadt fiel zu-

letzt'^den Edmern in die Hande mid wurde den Soldaten zur

Pliinderung iiberlassen, an 100000 Menschen sollen bei dieser

Gelegenbeit theils das Leben verloren haben^ tlieils in Gefangen-

schaft gerathen sein , Vologeses selbst entkam nur mit wenigen

Eeitern. Docb wurde Ktesiphon nicht dauenid besetzt, da es

sowol an Lebensmitteln sowie an anderen iidthigen Dingen man-
gelte. Severus wandte sich vielmehr mit seinem Heere, theils zu

Schiffe, theils zu Lande am Tigris aufwarts (199) und verheerte

Mesopotamien, er gedachte auch die Bewohner von Hatra fur die

Unterstiitzimg seines Nebenbuhlers zu ziichtigen. Er holFte ein

besseres Gliick zu haben als sein Yorganger Trajan bei der glei-

cheii Unternehmung, aber die alten Uebelstande kehrten auch

jetzt wieder : die romischen Soldaten litten ebenso sehr durch die

geschickte Yertheidigung als durch die klimatischen Yerhaltnisse,

und die Einwohner von Hatra bewiesen sich nicht minder tapfer

als friiher. Die ersto Belagerung musste aufgegeben werden,

well es den Belagerten gelang, die Belagerungswerkzeuge zu

verbrennen, auch die romischen Soldaten waren unzufrieden und
nothigten den Kaiser zu strengen jVIassregeln. Dennoch gab

Severus seinen Plan nicht auf, besser ausgeriistet erschien er zum
zweiten Male vor Hatra. Er machte Fortschritte trotz der tapfern

Gegenwehr derFeinde, und es gelang zuletzt den Romern die

aussere IMauer zu erstiirmen. Da rief Severus sie selbst zuriick^

er wiinschte namlich die Schatze
, welche in dem Sonnentempel

zu Hatra niedergelegt sein sollten, fiir sich zu bewahren^ nicht

aber von seinen Soldaten pliindern zu lassen
; auch bezweifelte er

nicht, dass die Bewohner von Hatra sofort um Frieden bitten

wiirdeii, weil sie den ferneren Widerstand als nutzlos erachteten.

Wider Yermuthen geschah diess aber nicht, und als nun Severus

den Befehl zu erneutem Sturm gab, weigerten sich seine Soldaten

zu gehorchen und er musste unverrichteter Sache abziehen. Eine

Folge dieses Feldzuges w^ar es, dass nun auch Adiabene in Ab-

hangigkeit von Rom gerieth- . Yologeses lY regierte noch bis

208, aber liber seine ferneren Thaten ist uns nichts bekannt.

29. A r tab anus lY Arsakes XXIX). Dass nach dem Tode

des Yologeses IY sich seine beiden Sohne Yologeses und Artabanus

Jj Spartian Sev. c. IG,

2) Spartian Sev. c. IS. Anders Aurelius Victor de Caes. c. 20.
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um die Herrschaft stritten, sagen uns bestimmte Zeugnisse, .wie

denn auch die Romer diesen Streit als ein fur sie erfreuWches

Ereigniss aiisahen *) . Dass die beiden Briider bis zu Ende der

Partherherrschaft gemeinscbaftlich die Regierung fiihrten, zeigen

die parthischen Miinzen, doch wissen wir iiichts Naheres iiber

ihr gegenseitiges Yerhaltniss. In den friiheren Zeiten tritt Yolo-

geses (Y oder YI), in den spateren Artabaiius mehr in den Yor-

dergrund^ der letztere scheint kein unwiirdiger Herrscher gewesen

zu sein und ein besseres Schicksal verdient zu haben ,
als ihm zu

Theil wurde. Der zerrlittete Zustand des Partherreicbs machte

dem Caracalla Lust zu einem Partherzu^e. Schon im Jahre 215

suchte ernach einem Yorwand zu einem solchen, und glaubte ibn

gefunden zu haben, als die Parther zwei Ueberlaufer, Antiochos

und Tiridates, nicht sofort ausliefern wollten, Damals stand Yo-

logeses noch im Yordergrunde, und er fiigte sich sofort dem Yer-

langen der Romer, als er sah, dass die Weigening ernstliche Fol-

gen haben werde. (Caracalla musste nun Frieden halten
,
gab

aber darum seine Absichten nicht auf
,
sondern sanii auf andere

Mittel, um seinen Zweck zu erreichen und scheute auch die

grdsste Treulosigkeit nicht. Zunachst richtete er seine Augen

auf Edessa und Armenien^). In Edessa hatte Abgar in den letz-

ten Jahrzehnten sehr treu zu Rom gehalten, da er und seine P'a-

milie mehrfach erfahren hatten, dass den Romern gegeniiber die

Parther eine schlechte Stiitze waren, Er hatte den Romern
Hiilfstruppen geschickt und war selbst in Rom gewesen , es war

ihm schlechterdings nichts vorzuwerfen und darum begab er sich

auch ohne Arg zu Caracalla, als dieser ihn vor sich fordern Hess.

Wider Yermuthen wurde er aber festgehalten und mit seiner Fa~

milie nach Rom geschickt, sein Land aber zur romischen Provinz

gemacht. Ganz ebenso erging es dem Konige von Armenien.

Dieser lag damals mit seinen Sohnen im Streite, als er von Cara-

calla die freundliche Aufforderung erhielt zai ihm zu kommeii, er

wolle den Streit schlichten. Auch er wurde bei seiner Ankunft

gefangen und mit den Seinigen nach Rom gefiihjrt
, aber die

Armenier unterw’arfen sich nicht, sondern griffen zu den Waf-
fen. Spater^) sandte Caracalla einen gewissen Theokritos mit

1) Cf. Dio 77, 12.

2) Dio 1. c.

3) Cf. Dio 77, 21.
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einem Heere gegen sie, aber die Armenier schliigen ihii zuriick,

und die Plane des romischen Kaisers nach dieser Seite miss-

langen ganzlich.

In ahnlicher Weise sollte nun auch der Partherkonig iiber-

listet werden. Wir haben iiber diese Vorgange zwei leider nur

kurze und in Einzelnheiten von einander abweichende Eerichte .

8ie stimmen indessen darin iiberein^ dass C'aracalla auch in diesem

Falle eine unwiirdige List gebrauchte ^ um den Partherkonig zu

tauschen, als dessen Name ausdriicklich Artabaniis angegeben

wird. Caracalla stellte sich, als wolle er die Tochter des Parther-

kdnigs heirathen, und schickte Gesandte mit reichen Geschenken

nach Ktesiphon^ die um sie werben sollteii. Diese ungeahnte

Zumuthuiig scheint den parthischen Hof in grosse Verlegenheit

gesetzt zu haben. Die Werbung war in keinem Falle nach dem
Geschmack der Farther, weder des Hofes noch seiner Unter-

gebenen, in beiden Kreisen hielt man wahrscheinlich die Familie

der Arsakiden viel zu erhaben, als dass sie eine solche Verbindung

hatten eingehen dlirfen. Wahrscheinlich zweifelte man aber auch

in Ktesiphon an der Aufrichtigkeit der Bewerbung und sah in

der Forderung wesentlich eine JMachtfrage, die Gewahrung der

Kitte kam einer stillschweigenden Anerkennung der romischen

Oberherrschaft gleich, die Ablehnung hatte wahrscheinlich einen

Krieg ini Gefolge. Es ist uns hbchst wahrscheinlich , dass Ar-

taban die Werbung in der Weise ablehnte, wie sie uns Dio be-

schreibt : er machte auf den Unterschied der Sprachen und Sitten

bei beiden Yolkern aufmerksam und bezweifelte demnach, dass

eine solche Verbindung gliickliche Folgen haben konne
,
er fand

um so weniger Veranlassung darauf einzugehen, als es in beiden

Landern genug Familien gebe, mit donen sich die Herrscher ver-

binden konnten, ohne den Glanz der eigenen Familie zu besu-

deln. Diese entscliiedene Ablehnung diiifte dem Caracalla geniigt

haben, um ohne weitere Kriegserklarung in die parthischen

Staaten einzufallen. Nach Herodiaii verhielt sich indessen die

Sache anders, nach seiner Versicherung hatte Caracalla noch

eine zweite dringendere Gesandtschaft nach Ktesiphon geschickt

und es sei ihm endlich gelungen, die Bedenken Artabans zu be-

siegen und dessen Einwilligung zu erhalten; darauf hin habe er

Jj Dio 7S, 1. Herodian 4, 10 fg.
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melden lassen
,
dass er persdnlich vor seinem Schwiegervater er-

scheinen werde. TJnbehindert sei er mit seinem Heere iiber die

Granze gegangen und von den Einwohnern iiberall als der

Schwi^ersohn ihres Konigs auf das Beste empfangen worden,

denn man glaubte , nun sei durch diese Yerbindiing ein langer

Frieden zwischen den beiden Reicheii besiegelt. Caracalla soil

nun alle diese Huldigungen giinstig aufgenommen haben
,
und

auf diese Art ohne Widerstand bis in die Nahe der Hauptstadt

gekommen sein. Artaban zog seinem zukiinftigen Scbwiegersobn

mit grossem Geprange entgegen und eine ungebeure Menge
Volkes begleitete ihn. Als nun Caracalla den Parthern schon

ganz nabe war^ gab er seinen Soldaten Befebl in die unbewaifnete

Menge einzuhauen
, und begreifiicher Weise richteten diese ein

grosses Blutbad an, aus welcbem Artaban selbst nur mit Miihe

von den Seinigen gerettet wurde. Es widerstrebt uns, diese Dar-

stellung der rdmiscben Treulosigkeit in ibrem ganzen Umfange
zuzugeben, als sicher diiifen wir betracbten, dass Caracalla die

Farther unvorbereitet iiberfiel und darum im Stande war, ihr

Land pliindernd und sengend zu durchziehen, ohne dass ihm ein

ernstbcher Widerstand begegnete. Die Ebenen Mesopotamiens
und jenseits des Tigris wird er ganz gewiss durchzogen haben,

aucb glauben wir es, wenn Dio versichert
, er sei aucli nach Ar-

bela und Medien gekommen, dagegen ist es unwahrscheinlich,

dass er bis zu den Kadusiern vorgedrungen sei, wie eine unserer

Quellen angiebt . Ein so weit ausgedehnter Zug ware scbwer-
lich so gliicklich abgelaufen.

1) Spartian Carac. c. 6. Kawlinson (the sixth monarchy p. 355 not. 2. 3)

hat auf andere Widerspruche der Quellen hingewiesen
,
welche die Entschei-

dung erschweren, welcher von beiden Berichten der bessere sei. Er entschei-
det sich indessen fiir den Bencht Herodians

j
bei aller Anerkennung, dass Dio

im Allgemeinen ein mehr zuverlassiger Berichterstatter sei
,
glaubt er doch

dass derselbe in diesem Falle, als romischer Wiirdentrager, iiber den schmach-
vollen Zug Caracallas moglichst wenig sagen wollte. Nach Dios Bericht ware
der Schauplatz der Begebenheiten in Adiabene und Medien, nach Spartianus
marschirte Caracalla durch Babylonien. Letzteres scheint mir auf alle Falle
richtiger

,
es wird unter alien Umstanden Caracalla zuerst getrachtet haben

nach Ktesiphon zu gelangen, von dort wird er sich dann nach Norden gewen-
det haben, wie diess friiher auch Severus gethan hatte. Der Zorn des Artaban
fiber den unvermutheten romischen Raubzug ist jedenfalls gerechtfertiet
auch wenn wir die Darstellung Dios ais die richtige annehmen.

^ '
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Der Zug des Caracalla fallt in das Jahr 216^ beim Heran-

nahen des Winters bezog er Winterquartiere in Edessa iind ge-

dachte im Jahre 217 einen neiien Feldziig gegen die Farther zu

unternehmen. Zu diesem kam es jedoch nicht, denn noch ehe er

denselben beginnen konnto, wurde Caracalla auf dem Wege zu

dem Mondestempel bei Karrhae ermordet. Die Farther aber

batten einen zweiten Zug erwartet und sich mittlerweile geriistet,

demselben zu begegnen und Rache fiir die Yerheerungen des

letzten Jahres zu nehraen. Kauni batten sich die romischeii Le-

gionen von ihrer Kestiirzung erholt und den Macrinus zum Kai-

ser ausgerufen, als ihnen auch schon gemeldet Muirde
, dass die

Farther in der Nahe seien. Nach Dios Versicherung sehickte

der unkriegerische Macrinus sofort Gesandte mit Friedensvor-

schlageii an xVrtabanus und gab die Gefangenen von freien Stiicken

zuriick. Artabanus wollte aber nur unter der Fedingung den

Frieden gewahren, dass der verursachte Schaden ersetzt und Me-
sopotamien von den Romerii geraumt werde. Die letztere Fe-

<lingung konnte ohne Schmach nicht bewilligt werden , und da

Artabanus mittlerweile bis Nisibis vorgedrungen so kam es

ill der Nahe dieser Stadt zu einer Schlacht. Xleber diese habeu

wir nur einen ausfiihrlichen nicht ganz geniigenden Fericht und

mehrerc kurze Andeutimgen 2] , Demnach scheint es ,
dass die

Romer sich am ersten Tage zuriickziehen mussten, aber durch

Hindernisse, wie Fussangeln^ die Verfolgung den Farthern sehr

erschwerten. Am zweiten Tage erschienen sie wieder auf dem
Schlachtfelde 5 es Avurdc vom Morgen bis zum Abend gestritten^

doch wissen \yir nichts Naheres iiber den Erfolg. Endlich am
dritten Tage suchten die Farther die Romer zu umzingeln , was

diese nur dadurch verhinderten ^ dass sie ihre Schlachtlinie sehr

ausdehnten. Ob ihnen diese Ausdehnung nicht hinderlich war

im Kampf, wissen wir nicht, auf keinem Fall batten sie auch am
dritten Tag einen Sieg errungen, ja nach Dio und Jul. Capitoli-

nus scheint es sogar, dass die Romer geschlagen wurden. Dass

aber Artabanus jetzt eher geneigt war einen Frieden zu gewah-

ren als friiher, das verdankten die Romer dem Gmstande
,
dass

auch seiii Heer gelitten hatte^ dann dass sein Zorn sich etwas

t) Dio 7S, 26. 27.

2; Dio 7S, 27. Herodian 4. ID. 11. Jul. Capitblin. Macrin. c. 8.
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legte bei der Nachriclit, der Missethater, welcher sein Land
vervviistet habe^ sei iiicht mehr am Leben; auch mogen beide

Heere den Frieden gewiinscbt haben, da das ganze Schlachtfeld

mit Leichen bedeckt war. Unter dem Nameii von Geschenken

wurden dem Artabanus und den unter seinen Fahnen dienenden

Konigen grosse Summen gegeben> welche sich nacli Dios Ver-

siclierungen bis auf 50 Millionen Draclimen belaufen baben

sollen. Dafur liess Artabanus die Forderung fallen, dass die Eo-
mer Mesopotamien raiimen sollten , was diese iminerhin als ein

Gliick ansehen mocbten. Ebenso unrubmlich filr die Eomer und
gliicklicb fiir Artabanus endigten die Streitigkeiten der Eomer
mit Armenien; Macrinus gab dem Tiridates, einem Sobne des

Vologeses, das kdnigliche Diadem, da Yologeses, wie es scheint,

mittlerweile in der romischen Gefangenschaft gestorben ^Yar , er

liess die Mutter des Tiridates frei, welche gleichfalls 11 IMonate

gefangen gehalten war, und verpflichtete sich, die Heute zuriick-

zugeben und Alles wieder auf friiheren Stand zu setzen . Es ge-

lang somit den Parthern urn diese Zeit, was sie so lange ge~

wiinscht batten: einen Farther auf den Thron Armeniens zu
setzen, dessen Nachkommen ihre Verwandten im engeren erani-

schen Gebiete lange uberdauerten
, denn im Jahre 222, als Tiri-

dates gestorben war , ernannte Artabanus seinen Eruder Arsakes
zum Kdnige von Armenien^:. So hatte sich unter Artabanus das
parthi^che Eeich im Yergleiche zu den unmittelbar vorhergehen-
den Zeiten wieder gehoben, und aussere Feiiide waren es nicht,

welche demselben ein Ende bereiteten. Die inneren Zustande
aber machten es wenig Jahre nach diesen Siegen (2 20) dem
Artaxerxes moglich, den Artabanus zu besiegen und der parthi-
schen Dynastic ein jahes Ende zu bereiten. Wenn unsere obige
Annahme richtig ist, dass das Partherreich im Jahre 24 S v. Chr
begonnen habe, wenn es ferner, wie wir glauben, feststeht, dass
die Sasaniden im Jahre 226 n. Chr. den Thron bestiegen

. so hat
dasselbe im Ganzen 474 Jahre gedauert.

Ij Dio 78, 27.

2; Procop. de aedif. 1.
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ANHANG 1.

Die muhammedanischen Berichte iiber das Reich der Arsakiden.

Hei unserer Darstellimg der Partherherrschaft liaben wir die

Berichte der Morgenliinder ausschliesseii musseii, da dieselben

tbeils zu kurz
, tbeils zu unzuverlassig sind , iim mit deii besser

beglaubigteii abendlandiscbeii Nacbrichten zu einem Gaiizen ver-

bunden zu werden. Es scheint sonderbar, dass keine der erani-

schen Dynastien ein Interesse daran genommeii bat ^ die Tbateii

ibrer bistoriscb beglaubigteii Vorfabreu keiineii zu lernen und der

Nachwelt zu uberliefern ,
man es sich vieliuehr angelegen sein

liisst, die jeweilige Dyiiastie init den mytbischen Kouigen der

Vorzeit in Yerbindung zu setzen, um dadurcb die Legitimitat der-

selben sicher zu stellen. Wie kommt es, dass man die Erinne-

rung an die Thaten der Acbameniden und selbst der Arsakiden

bald verscbwinden liess, so dass man scbon wabreiid der Ke-

gierung der Sasaniden von den Acbameniden gar nichts, von

den Arsakiden ausserst wenig wusste? Was damals noch vor-

banden war, das wurde dem Kbodainame einverleibt, dessen

eigentlicbe Bestimmung es war, die Thaten der Sasaniden und

einleitungsweise aucb die der fruheren Konige zu bescbreiben.

Aus diesem alteren Kbodai-naine ist bekanntlich das Sb^h-name

des Firdosi entstanden, neben diesem besitzen wir noch einige

andere Geschicbtswerke, deren Verfasser das alte Kbodainame der

Sasaniden ebenfallsbenutzen konnteii: Hamza von Isfahan, Masudi,

Tabari und der unbekannte Verfasser des Mujmil ut-tevarikb

(cf. Bd. 1, 4S8 fg.) . Zu diesen Quellen konnen wir fiir die Periode,

welcbe uns bier bescbaftigt, noch Agatbias rechnen, welcber seine

Nacbrichten von einem Syrer Namens Sergius empfing , der sie

aus zuverlassigen eraniscben Schriften scbopfte und meistentbeils

mit den Nacbrichten des Konigsbuches iibereinstimmt i)
. Aus

alien diesen Quellen konnen wir uns nun eine ziemlicb deutliche

1] Cf. Agathias 4, 30. Vgl. zu dem Folgenclen auch die Abhandlung St.

Martins : Mhnoire sur I'epoque de la fondation de la dytiastie des Arsacides in

dessen Frayments d'une histoire des Anacides, T. II p. 219 fg.



192 Fiinftes Buch • Geschichte und Politik.

Vorstellung von den iMittheilungen machen, welche das Khodai-

name iiber die Arsakidengescliichte entlialten hat. Aiif diese

Miltheilungen beschranken wir uns hier, denn was muhainineda-

nische Schriftsteller spater aus anderen Quellen erfuhien oder

erfahren zu haben glaubten, kaun uns bier nioht weiter interes-

siren .

Von Alexander dem Grossen bis auf die Thronbesteigung

des Sasaniden Artaxerxes rechnet Tabari in rnnder Sinnnie 500

oder nach genauerer Zahlung 523 Jahre. Er weiss aber, dass

diess nicht die Ansicht der Eranier ist^ dass diese vielmehr den

Arsakiden nur 266 Jahre zugestehen^), und diese seine Mitthei-

lung stimmt auch vollkoniinen zu anderen Nachvi(*hten aus erani^

schen Quellen, der Bundehesh (c. 33) giebt den Arsakiden 284

Jahre, Agathias (2, 26) 270 Jahre. Alle diese Augahen verklir-

zen die Fcriode dieser Dynastie fast um die Hiilfte, und der Grund

dieser aufPallenden Erscheinung erhellt aus deni
,

v> as Avir friiher

(Hd. 1, 500 fg.) fiber die eranische Chronologie bemcrkt haben.

Von der gesammten Weltdauer von 12000 Jahren siiid 0000 bei

dem Auftreten des Zarathustra verflossen. Tausend Jahre naeh

Zarathustra Avird ein neuer Prophet erscdicinen, um das in Ver-

gessenheit gerathcne Gesetz Avieder in Eriiiuerung zu bringen

und zu A^ervollstandigen. Da ein soldier Prophet bis jetzt noch

nicht erschienen ist, so ist es klar, dass seit dem Auftreten Zara-

thustras noeh keine 1000 Jahre verflossen sein konnen. Nun
regiert aber nach Angabe des Bundehesh und anderer Schriften

Vistaopa nach dem Auftreten Zarathustras noch 90 Jahi'e, Beh-

men 112 Jahre, Humai 30 Jahre, Darab 12 Jahre und Dara 14

Jahre. liechnet man hinzii noch die Bcgierung Alexanders und

die natiirlich nicht zu verkiirzende Periode der Sasaniden mit

460 Jahren, so erhalten Avir bereits 632 Jahre, und es ist klar,

dass man nicht noch eine Dvnastie mit 474 Jahren hinzufu^en
• o

konnte, ohne das Jahrtausend zu uberschreiten. Es blieb daher

nichts iibrig als die Dynastie der Arsakiden auf die iliilfte ihrer

1; Vgl. hierzu Miihlaa * Geschichte der Arsakiden
,
aus Mirchond uber-

setzt, und die daran sic*h anschliessenden eingehendcn Erorteriingen v. Gut-
schmids: Ueher Quelien und Glaubwiirdigkeit von MirchoiKp Geschichte

der Ashkanischen Konige. Zeitsclirift der DMG, 15, 604 fg

2! Cf. Tabari 1, 525, 2, lU;.
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Dauer herabzusetzen^ eine ganz geaaue Chronologie konute man
iiberhaupt nicht wiinschen , das genaue Ende des Jahrtauseuds

musste immer unsicher bleiben. Diese Verhaltnisse liegen so

klar vor , dass sie schon Masudi iin Ganzeii richtig darge-

stellt hat .

Nachdem man die Zeitdauer der Arsakidendynastie verkiirzt

hatte, war es natiirlich uothig^ auch die Zahl der Konige zu ver-

ringern. Gewohnlich werden deren 1 0 oder 1 1 aiigegeben, selten

18, es sind diess die folgenden:

1) Cf. St. Martin 1. c. 2, 244. Die Stelle ist aus Masddis Kitab et-tenbih

entnommen und lautet nach de Sacys Uebersetzung folgendermassen ; 11 y a

entre opinion des Pei'ses et celle des autres peiiples, une grande difference par

rapport a Vepoqiie d'Alejcandre ; ce que heaucoup de personnes 7i out point ob-

serve. C^est Id im des niysth'es de la religion et de la politique royale des

Perses, qui n'est connu que des hnmmes les 2)lus instruits parmi les Moheds et

les Herheds f
c07nme 7ioiis tuvons vu par nous~meme daiis la province de P'ars,

le Kirinayi^ et autres contrees de la dominatiofi des Perses: il ne se trouve dans

aucun des Uvres composes sur Vhistoire de Perse, 7ii dans aucune autre chronique

oil aiinale. Void en quoi il co7isiste : Zoroasire, Jih de Poi'oshap, Jils d Asinman

{I, Asjintman], dans VAhesta
,
qui est le Uvre qui lui a de revde, annn7ice que,

dans t7*ois cerits ans
,
Vempire des Perses eprouvera une grande revolution, sans

que la religion soit detruite, muis quail bout de inille ans, Ieinp ire et la religion

periront en ineme temps. Or, entre Zoroasire et Alexandre
,

il y a envii'on trois

cents ans; car Zoroasire a paru du temps de Ghisvhtasp
,
Jils de Cailohrasp,

coinnie nous Vavons dit ci~devunt. Ardescliir
,
Jils de Bdbek

,
s empara de

Veinpire et de toutes les 2)rovinces qui en depeyidaient
,
cinq cents aiis envii'oii

apres Alexandre. Nous voyons done qu*il ne restait plus que deux cents ans
,

a.

peupi'hs, pour completer les mille de la proplxetie. Ardeschir voulut augmenter

de deux ceiits ans cet espace de temps, paree qii il craigiiait que, quand cent ans

se seraient doules apres ini, les hommes ne rej^usassent de pi'eter secours au I'oi,

et de 7'epousser ses ennemis
,
par la conviction quits avaient de la verite de la

tradition, qui avail cours pai'ini eux, relativement a la ruine future de Teynqnre.

Pour obvier d cela, il retrancha enviroii la iriodle du temps qui setait ecoule

entre Alexayidre et lui. — Wenn nach Hamza p. 11,' manche Perser von

Gayumard bis Yezdegerd 41S2 Jahre 10 Monate 10 Tage rethnen
,
so kann

die Rechnung wenigstens nicht nach der heiligen Chronologie genuicht sein,

wie vorgegeben wird.

Spiegel, Eivui AlteitliUiU'kun'le III 13
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Vergleichen wir diese Listen untereinander, so iinden wir

die des Firdosi am wenigsten vollstandig
,
aber aus dem kuxzeii

Berichte, den er von der Arsakidendynastie giebt, geht aucb gar

nicht hervor, dass er alle die Namen aufzahlen wollte, die ilmi

vorlagen, er scheint bios einzelne als Beispiele ausgehoben zii

haben. Mit klaren Worten sagt er uns aber , dass er ausser den

Namen nichts zu geben babe, weder Jalirzahlen nocli geschicht-

liche Thatsachen, da das Kbnigsbuch darliber nichts enthalte^).

Wenn wir also bei anderen Scliriftstellern Zahlen und geschicht-

liche Thatsachen linden, so mussen sie wol anders woher genom-

men sein als aus dem Koiiigsbuche. Yon den iibrigen aufgefiihr-

ten Verzeichnissen stehen sich Hamza und Masudi am nachsten,

die Quellen des Hamza findet man in dessen Werke (p. 8 fg. ed.

Gottw.) angegeben, Masudi 2, 136 ed. Paris] verweist uns auf

die Geschichte eines Omar Kesra als seine hauptsachlichste Auto-

ritat fur die Arsakidengeschichte. Die Zahl der Arsakiden in

diesen beiden Verzeichnissen ist 11, die Gesammtzahl der Muluk-

ut-thewaif
, die naturlich zum Theil gleichzeitig regierten

,
giebt

Hamza (p. 42) auf 90 an. Die Zahi der Jahre stellt sich bei Hamza

auf 344, bei Masudi auf 305 ;
beide Zahlen sind zu hoch gegrilfen,

auch giebt Hamza ausdriicklich zu, dass diese einzelnen Zahlen

ausserst unsicher seien. Die Liste bei Tabari giebt nur 224 Jahre,

bei ihm fehlt Narsi mit 45 und Hormuz mit 25 Jahren, zahlen

wir diese hinzu, so erhalten wir 294 Jahre. Am abweichendsten

ist die Liste des Mujmil, welche statt 1 1 nicht weniger als 18 Ko-

nige auffiihrt, der ^'erfasser dieses Buches kennt aber die kiirzere

Liste von 1 1 Konigeii sehr wohl, folgt aber dem Mobed Behram,

dessen A^erzeichniss wir auch bei Hamza (p. 26) linden, mit eini-

gen Abweichungen , welche wir oben mitgetheiit haben. Den

Grund dieser Abweichung hat v. Gutschmid (1. c. p. 675) richtig

angegeben: ))Mobed Hehram hatte den AViderspruch der einheimi-

scheii Chronologie mit der der anderen A^olker bemerkt und suchte

die Liicke auszufiillen
,
iiidem er durch Erhndung einer zweiten

Kbnigslinie, die er mit subtilem Ihiterschiede von den Ashkaniern

1) Shahn. p. i364, pen,

r ’• o j ' j'

13 *
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Ashghanier taufte und durch eine Zusammenstellung von Varian-

ten der verschiedenen Texte der urspriinglichen Liste heraus-

brachte
,

die erwiinschte Harmonie bewerkstelligte. Dass der

Mann seine Hypothese im besten Glauben aufstellte und in der

That nicht falschen wollte, macht der Umstand wahrscheinlich,

dass in keiner der auf ihn zuriickgehenden Listen von den Koni-

gen dieser zweiten Linie, einige offenbare Verwechsiungen mit

gleichnamigen Konigen der Hauptlinie abgerechnet, auch nur

das geringste Neue gemeldet wird.«

Was nun die geschichtlichen Thatsachen anbetrifft, so gilt

es bei alien morgenlandisclien Schriftstellern fiir ausgemacht, was

wir bereits friiher mitgetheilt haben (Alterthumsk. 2 , 597. 598),

dass die Zertheilung des Reiches von Alexander ausgegangen sei,

der damit verhindern wollte ,
dass die Erani#r insgesammt sich

auf das Abendland werfen und fur das erlittene Unheil Rache

nehmen konnten. Eines unter diesen kleinen Konigreichen hatte

sich zu einer gewissen Hegemonie emporgeschwuiigen, dasjenige

namlich welches die Stadt Ktesiphon zur Hauptstadt hatte.

Ziemlich iibereinstimmend geben unsere Quellen an
,

dass das-

selbe vom Tigris bis nach Rai sich erstreckte . Nach Tabari 2] er-

hielten seine Fiirsten denNamen Grosskonige, in der That scheint

es, als ob damals der Titel Grosskonig ein geringerer gewesen

sei wie der des Konigs der Konige. Ueber die Art nun, wie die-

ses Reich mit dem alteranischen zu verbinden sei, weichen unsere

Quellen von einander ab. Wenn Firdosi sagt, Ashk sei aus dem

Geschlechte Qobads gewesen so soli damit wol ge-

sagt werden, derselbe sei mit dem eranischen Kbnigsgeschlechte

verwandt gewesen, etwa ein Nachkomme eines der jiingern Sohne

des Kai-qobad, wahrscheinlich aus der Linie von dessen zweiten

Sohne Kai Arish (cf. Rd. 1, 584). Etw as genauer Masddi, welcher

als ersten Arsakiden nennt : Ashk
,
Sohn des Ashk , Sohn des

Ai’devan, Sohn des Ashgan, Sohn des Helden As, Sohn des

1) Tabari (1,525) nennt Savad, Wq, Maddin, Rai und Ispahan als Thei e

des Reiches. Firdosi Shahn. p. 1364, 4 v. u. sagt von Ardevan:

Die Granzen mogen zur Zeit des letzten Partherkonigs die hier angegebeneii

gewesen sein.

2] 1,525.
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Siavash, Sohn des Kai-Kaus. Hiernach ware also Aslik in ge-

rader Linie auf Kai-qobad zuriickzufuhren
, sein Ahnherr ware

ein jiingerer Bruder des Kai-Kliosrav. Nach Tabari war Ashk
ein Sohn des Darab , ein jiingerer Bruder des Dara. Zur Zeit^,

als der letztere durch. Alexander gestiirzt wiirde^ war er noch un-

miindig und konnte nichts unternehmen. Als aber spater die

Herrschaft von den Griechen zn den Bomern iiberging , kam ein

rdmischer Feldherr Antakas (Antiochus) nach dem Oriente, liber-

schritt den Tigris^ eroberte Ahvaz, Fars und Rai. Die Konige

sahen aber nicht ein ^
w^arum sie einem Fremden gehorchen soil-

ten, und Ashk, der mittlerweile herangewachsen war, schlug mit

Hiilfe der iibrigen Stammeskonige den Antiochus und todtete

ihn. Diese letztere Thatsache berichtet auch Hamza und das

Mnjmil, aber von Shapur und mit dem Zusatze, es habe Shaprir

eine grosse Anzahl von Griechen getodtet, ihre Weiber und Kin-

der auf Schiffe gebracht und in den Tigris versenkt, mit den

Worten: »So rachen wir den Tod des Dara!« Einen grossen

Theil der Kriegsgefangenen brachte Shapur wieder aus der Ge-

fangenschaft zuriick und verwendete sie dazu, den Konigscanal

(Nahr-al-melik) in Iraq zu graben. \yie man sieht, haben wir bier

verworrene Erinnerungen an den Uebergang der Herrschaft von

den Makedoniern auf die Seleukiden
,
und von da auf die Bo-

mer vor uns, von denen nur das von einigem Interesse ist,

dass eine Verbindung zwischen den Parthern und dem alten Kd-

nigshause hergestellt werden soil. Als das wichtigste Ereigniss

unter der Begierung Shapurs gilt dem Hamza und Mujmil die

Geburt des Messias, welche von IVIasudi in das 41. Jahr dieses

Konigs gesetzt wird. — Gudarz, der Nachfolger des Shapur,

soil nach Hamza und dem Mujmil mit den Juden wegen Ermor-

dung Johannes des Taufers Krieg gefiihrt, Jerusalem eingenom-

men und viele Juden getodtet haben. Ueber Bezhen haben die

beiden genannten Bucher keine weitere Nachricht, nur Masudi

erwahnt ihn unter dem Namen Nizei' und setzt ihn gleichzeitig

mit der Zerstoning Jerusalems, die nach Hamza und Mujmil 40 J.

nach Jesu Himmelfahrt stattfand. Von da an erwahneii unsere

Nachrichten nur noch den Balash. Wiederum stimmen Hamza

und Mujmil in ihren Berichten uberein. Balash horte, dass die

Bomer einen Feldzug gegen Eran planten und verband sich dess-

halb mit den umliegeuden Fiirsten zum Widerstande. Ueber die
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gesammelte Heeresmacht setzte er den Fiirsten von Hadhr, weil

sein Land den romischen Provinzen am nachsten war. Dieser

schlug das romische Heer in die Flucht, todtete den Kaiser und

brachte reiche Beute zuriick^ von welcher er dem Balash den

funften Theil zukommen liess. Man erkennt hier leicht eine

dunkie Erinnerung an die Feldziige des Trajan und Severus.

Uebrigens fugen Hamza und ^Mujmil noch bei^ dass dieser un-

gliicklicb gefiihrte Feldzug die Homer bewogen babe, ihre Haupt-

stadt von Rom nacb Byzanz zu verlegen^ um dem eranischen

Reiche naher zu sein. Tabari erzahlt dieselbe Gescbichte^ nennt

aber als den angreifenden romischen Kaiser Konstantin, welcher

den Tod des Antiochus rachen wollte, und verlegt die ganze Be-

gebenheit unter den ersten Arsakiden Ashk , der mithin zu glei-

cher Zeit ein Zeitgenosse des Seleukiden Antiochus und des Kon-
stantin ist. Da neben diesen wenigen verwirrten Nachrichten

aus der Arsakidengeschichte hauptsachlich von Ziichtigung der

Juden die Rede ist (wobei der oben p. 114 genannte Zug des

Barzapharnes nach Jerusalem zu Grunde liegen mag), so bin ich

geneigt, als Quelle fur diese Nachrichten eine christliche Schrift

zu vermuthen.

Diess sind die geringfugigeii Nachrichten, welche die Eranier

liber eine ihrer wichtigsten Uynastien erhalten haben und die,

wie wir gezeigt haben, schon im 6. Jahrhundert nicht reichlicher

vorhanden waren. Man wird sich daher nicht wundern diirfen,

wenn in der eranischen Anschauung die Arsakidendynastie mit

der mythischen Periode vollkommen zusammenfallt.

ANHANG 2.

Die Zeit der Arsakiden nach Moses von Khorni-

Auch der uns bereits bekannte Geschichtschreiber Moses von

Khorni hat uns einen Bericht iiber die Zeiten der Arsakiden hin-

terlassen, der sich zwar eigentlich iiur mit der speciellen Ge-
schichte Armeniens wahrend dieser Periode beschaftigt, aber doch

auch manchmal nach Eran hiniiberspielt. Leider konnen wir die-

sen Mittheilungen (mit einer — freilich wichtigen — Ausnahme)

einen hohen Werth nicht beimessen, die Quellen
, welche Moses
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benutzt hat, sind sehr trdbe. Fiir den Anfaiig seiner Geschichte

benutzte er noch das Werk des Mar Abas Qatina, iiber dessen

Werth wir friiher (Bd. 1, 497 fg.) unser Uitheil abgegeben babeu,

auch fiir die nachfolgenden Zeiten sind seine Quellen nicht besser.

Wahrend wir liber die Verhaltnisse Armeniens in der Zeit der

Farther aus den klassischen Schriften mehrfache Belehrung scho-

pfen konnen, wahrend mit diesen Nachrichten der Griechen und
Romer die Zeugnisse armenischer Miinzen auf das Schonste iiber-

einstimmen
,

giebt tins Moses eine zieinlich weitlaufige Erzah-

lung, fiir deren Wahrheit wir nicht nur keine Gewahr haben,

sondern welche auch den iibrigen Nachrichten mehrfach wider-

spricht. Wir lassen hier einen kurzeu Auszug ohne weitlaufige

Bemerkungen folgen, aus ihm wixd am besten erhellen, dass

diese Erzahlung mit den klassischen Nachrichten unnioglich zu

einem Ganzen vereinigt werden kanu.

Moses huldigt der im Morgenlande gewdhnlichen Ansicht,

dass die politische Gestaltung der Welt nach dem Tode Alexan-

ders einem Testamente dieses Fiirsten seinen Ersprung verdanke,

durch welches das Reich unter Yiele vertheilt wurde. Er eilt

indessen fiber die nachsten Nachfolger Alexanders kurz hinweg

und sagt uns nur, dass Seleukos von Babylon aus viele derselben

unterworfen habe, weshalb man ihm den Namen Nikanor (sic)

beilegte. Nach einer Regierung von 31 Jahren fibergab er die

Regierung dem Antiochos Soter, der 19 Jahre regierte, von ihm

ging sie auf Antiochos Theos fiber, der nach einem Zeitraum von

10 Jahren starb. Unter ihm entledigten sich die Farther des ma-

kedonischen Joches und begrfindeten ein eigenes Reich unter

Arshak, der zu den Nachkommen Abrahams und der Qetura ge-

horte und in der Stadt Bahl d. i. Balkh lebte. Seine Lebenszeit

wird 60 Jahre nach Alexander gesetzt^j, er nahm fiir sich die

Herrschaft in Asien in Anspruch ,
in Europa liess er die Romer

gewahren, mit welchen er ein Bfindniss schloss unter der Be-

dingung, dass sie den Makedoniern keine Hfilfe leisten dfirf-

ten. Tribut zahlte Arshak den Romern nicht, aber er schickte

1) Schon der italieniache Uebersetzer des Moses hat bemerkt, dass diess

nicht richtig ist : der Stifter der Arsakidendynastie hat 72 und nicht 60 Jahre

nach Alexander gelebt, Moses geht hier von der Seleukidenara aus
,
die im

Jahre 12 nach Alexander beginnt.
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ihnen 100 Talente jahrliche Geschenke *] . Nachfolger des Arshak

war Artashes^ der 26 Jahre regierte, dann folgte Arshak II oder

Arshak der Grosse. Er fiihrte Krieg mit Demetrius und seinem

Sohne Antigonos, der letztere zog gegen ihn^ wurde aber von

Arshak geschlagen und in eisernen Eesseln nach Parthien ge-

fiihrtj weshalb er den Eeinamen Siderites empfing. Um ihn zu

befreien, besetzte sein Bruder Antiochos Sidetes Syrien, aber

Arshak zog ihm mit einem Heere von 120000 Mann entgegen, und

Antiochos, der durch die Harte des Winters zu einem nachthei-

ligen Kampfe gezwungen wurde, kam mit seinem ganzen Heere

um; Arshak war nunmehr der unbestrittene Herr des dritten

Theiles der Welt 2]

.

Soweit hat Moses die allgemeinen Schicksale des Farther-

reiches verfolgt, nunmehr wendet er sich zu der speciellen arme-

nischen Geschichte. Arshak der Grosse hat nach ihm iiber Ar-

menien seinen Bruder Vagharshak zum Unterkonig eingesetzt,

und damit eine Art von Secundogenitur daselbst begriindet.

Dieser Vagharshak erscheint nach der Quelle des Moses als ein

Begriinder der armenischen Staatseinrichtungen , in ahnlicher

Weise wie Yima in der alten mythischen Geschichte. Es werden

ihm auch kriegerische Thaten zugeschrieben : Moses lasst ihn an

der Spitze seiner Getreuen aus Adarbaijan, Assyrien und anderen

Landern einen Zug unternehmen gegen die Lazen, Phryger und
Bewohner des Pontos, welche damals noch den Makedoniern

gehorchten. Ein gewisser Morphilicos fiihrte die feindlichen

Streitkrafte gegen Vagharshak, es war diess ein tapferer Mann,

der den Krieg dadurch zu beenden gedachte, dass er in persdn-

lichem Kampfe den Vagharshak zu todten suchte; so stark er

aber auch war, er vermochte nichts gegen den armenischen Hel-

den und dessen Umgebung, eine Lanze streckte ihn zu Boden und

sein Heer wurde in die Flucht geschlagen. Die makedonische

Herrschaft hdrte nun auf und das Land gehorchte dem Vagharshak.

Dieser unterwarf sich die Gegend um Casarea, Pontus und die

Bewohner von Kolchis ,
er that Vieles ,

um das Klima dieser

Lander zu verbessern, auch befahl er den Bewohnern, sich hin-

1) Auf die Aehnlichkeit dieser Erzahlung mit dem Berichte von 1. Mac-

cab, 8 ist schon ofter hingewiesen worden.

2) So mit ausdrucklicher Berufung auf Herodot {4, 37— 45), wodurch

jeder Gedanke an die eranische Dreitheilung ausgeschlossen ist.
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fort aller Raubziige zu eiithalten und nach seineii Gesetzen zu

leben. Nachdem er noch einige andere Gegenden besucht hatte,

kehrte er in seine Residenz zuriick, welche er in Nisibis aufge-

schlagen hatte. — Weit wichtiger als diese Thaten nach aussen

war nun aber die innere Verfassung , welche er seinem Reiche

gab^ bei welcher Gelegenheit er die Getreuen aus alien Landern

mit Ehren llberhaufte^ die ihm Dienste geleistet batten. Ziierst

war Vagharshak auf Einrichtung der Hofamter bedacht^ welche

das konigliche Hans mit besonderem Glanze umgeben sollten.

Unter alien seinen Dienern ragte ein gewisser Bagarat ^ ein He-
braer, besonders hervor, von ihtn stammt der Name des armeni-

schen Geschlechts der Bagratunier^ welches von Moses (1, 22)

auf einen Juden Shambath zuriickgeleitet wird ,
der zur Zeit der

babylonischen Gefangenschaft nach Armenien iibersiedelte. Er

empfing die Titel )>Haupt des Geschlechtes((, auch » Kroner « und

))Feldmarschall((^ denn sein erbliches Amt war es den Konig zu

kronen. Als Zeichen seiner Wiirde durfte er am Hofe das kleine

Diadem tragen, welches mit drei Strangen Perlen ohne Gold und

Edelsteine geziert war i)
. Ein zweiter seiner Genossen Sheres

wurde Ahnherr eines Geschlechtes , der Genthunier
,

iiber die

Leibwache wurde ein gewisser Maghkhaz gesetzt^ auch von ihm

hnden sich Nachkommeu, die in der armenischen Geschichte be-

riihmt sind. Dat^ ein Nachkomme Geghams (Bd. 1, 734]^ wurde

iiber die konigliche Jagd gesetzt^ sein Sohn hiess Varaz und nach

ihm wurde das Geschlecht benannt. Gabagh wurde liber das

Gdftreide gesetzt^ Abel wurde Kammerherr und Beiden wurden

Satrapien verliehen^ von ihnen erhielten diese Landstriche die

Namen Gabaghen und Abelen. Z^vei andere edle armenische

Geschlechter Artruni und Genuni werden auf das Geschlecht

Sennacheribs zuriickgefiihrt ,
welches nach Armenien gediichtet

war (cf. Moses Khor. 1, 23 und 2 Reg. 19, 37), Artruni sollen

die xAdler vor den armenischen Konigen hergetragen haben ; die

Fkmilie scheint sich wirklich als mit den Adlern in Verbindung

stehend gedacht zu haben, und es ist zu bedauern, dass Moses die

betreffende Mythe nicht ausfiihrlicher mitgetheilt hat. Wenn die

Genuni zu den Weinschenken der armenischen Koiiige gemacht

1) Cf. die ahnlichen Ehrenbezeigungen
,
welche nach Josephus Antiq,

20, 3. 3 dem Izates zu Theil werden. Dass die parthischen Konige yon dem

Surena gekront wurden, wissen wir aus Tacitus (Ann. 6, 42 .
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wurden, so ist Jiess wol nur der Etymologie zu dankeu. Die

Spanduni wurden iiber die Opfer gestellt , die Havenuni waren

die Falkner des Konigs, die Diunakan batten das Eis fiir die ko-

niglichen Getranke zu besorgen. Der ganze Zweck dieser Mit-

tbeilungen scbeint mir zu sein, die P'amilieu angesehener Arme-

nier bis in die friiheste Zeit zuruckzufuhren. Ein ahnliches

Eestreben zeigte sich schon in der mytbischen Gescliichte der

friiheren Perioden^ wir haben (Hd. 1, 733) jene alten P'amilien

genannt. Ausserdem ist von der Einrichtung der kbnigliclien

Leibwachen die Rede , welche spater unter der Perserherrschaft

wieder in Verfall kam.

Nachdem Vagharshak auf diese Art den kdniglichen Hof und

seine Umgebung geordnet hatte^ dachte er auch an die Provinzen.

Die zweite Stelle itn Reicbe gab er den Nachkommen des Ast-

yages (Bd. 2 ,
2S0), die Murafan genannt wurden. Ihnen liess er

alle Ortschaften in der Nahe der medischen Granze. Untergeord-

net waren, wie es scbeint, zwei andere Dynastien in jenen Ge-

genden, die Sisakaner in Siunik (Bd. 1, 7 34) und die Kadmianer,

die wir in der Umgegend des Ararat sucben miissen (ibid. p. 732)

.

Aran, aus dem Gescblechte der Sisakanier , erbielt das Land ost-

licb am Kurflusse gegen Norden bin
,

also Albanian, in der Ge-

gend von Kolb oder Kogbb lagen die Besitzungen Gusbars (cf.

Bd. 1, 239) , in Gougark (ibid.) herrscbte das Gescblecbt des

Mitbridates, eines Satrapen des Darius. In Basean (Phasiane)

setzte Vagharshak das Gescblecbt der Orduni als Satrapen ein,

sie stammten von Hayk ab. Die Herrschaft iiber denWesten §ab

er einem sehr starken aber basslicben Manne, Namens Tork
, der

wegen seiner Hasslichkeit auch Angegb genannt wurde, diesen

Namen fiibite in der Folge auch sein Gescblecbt. Dieser Tork

soil so stark gewesen sein wie Herkules oder Rustem , er konnte

die grossten Felsstiicke nacb Belieben werfen. Im vierten Arme-

nien (Bd. 1, 240) lagen die Satrapien der Apahuni, Manavazier

und Beznunier (iiber die Abkunft der letzteren vgl. Bd. 1, 733),

ausser der grossen Dynastie der Top'. Von einem starken Manne
Namens Slak stammen die Selkunier, von seinem Genossen

Miandak die Mandakunier. Die Sobne des Vahakn, eines Sobnes

des friiber (Bd. 2, 2S0) erwahnten Tigranes (sein Gescblecbt wird

1) Von arm. gegh, Schonheit, mit a priv.



Vlll. Anh. 2. Die Zeit tier Arsakiden nach Moses von Khorni. 203

bei Moses 1, 31 naher beschrieben) erwahlten sich das Priester-

thum als ihre besondere Beschaftigung, sie wurden zu den ersten

Satrapen gerechnet, ihre Gesclilechter fiihrten die Namen Vah-

uni, Aravenian und Zarehavanian. In den siidlichen Pxovinzen,

an den Granzen Assyriens^ herrschte Sharashan, eiii Nachkomme
jenes Sanassar^ des Solines von Sennacherib^ der nach 2 Reg.

19, 37 nach Armenieii gefliichtet war. Er erhielt Arden und das

umliegende Land, dann Sim und Kolesyrien. Endlich iiber IVIokk

setzte Vagharsak einen Bandenfilhrer, der dort grosses Ansehen

genoss. Zwei beriihxnte Geschlechter, Reshtuni und Goghtheni

werden zum Schlusse auf Sisakan zurilckgeleitet. Nach Moses

ist es gewiss , dass diese Familien in Beziehung standen zu den

Gegenden
,
welche sie beherrschten

, doch getraut er sich nicht

mit Bestimmtheit zu sagen, ob dieselben von den Gegenden ihren

Namen hatten oder umgekehrt die Gegenden von ihnen. Mir

scheint es ziemlich klar, dass die gauze Provinzenvertheilung des

Vagharshak etwa mit der \"ertheilung der Welt unter die drei

Sohne Thraetaonas auf eine Stufe zu setzen ist
;
der Hauptgrund

ist nur der gewesen, das Alter und die Berechtigung der ver-

schiedenen armenischen Dynastengeschlechter zu begriinden.

Nicht minder als die Einrichtung der Satrapien wild auf

\ agharshak auch die Ordnung der Rechtspflege zuriickgefiihrt,

er soil zwei Beamte angestellt haben, deren einer den Konig

immer darauf aufmerksam macheii musste, wenn er Gutes thun,

der andere, wenn er Rache iiben sollte. Nach seiner Verordnung

sollte von den Prinzen nur derjenige in der Hauptstadt Nisibis

verweilen dlirfen, welcher zur Nachfolge ausersehen Avar, den

iibrigen wurde die Provinz Hashteank (Bd. 1, 240) zum Aufent-

halte angewiesen. Ferner ordnete Vagharshak auch die rehgibseii

Angelegenheiten ; er haute einen Tempel in Armavir und Hess

dorthin die Bilder der Sonne und des Mondes so Avie deren Alinen

bringen. Er soil geAviinscht haben
,
dass sein getreuer Diener,

Bagarat der Hebraer, sich zur Landesreligion Avenden moge , da

aber dieser es ablehnte und sich entschlosseu zeigte beim Juden-

thum zu beharren, so Hess er ihm seinen freien Willen.

Nachdem Vagharshak Avahrend einer 22jahrigen Regierung

das armenische Reich in obiger Weise geordiiet hatte, starb er

und iiberliess die Regierung seinem Sohne
,
dem ersten Arshak.

Ueber ihn ist nicht viel zu berichten. Wahrend seiner 30jahrigen
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Eegierung gab er viele weise Gesetze (die uns aber nicht naher

mitgetheilt werden) und fiihrte verschiedene Kriege im Pontos.

Die Sohne Bagarats mussten von ihm viele Anfechtung erdulden,

weil sie sich nicht entschliessen konnten zur Landesreligion iiber-

zugehen^ zwei von ihnen erlitten sogar den Martyrertod; die

iibrigen bequemten sich zuletzt^ auch am Sabbat zu kampfen und

die Beschneidung aufzugeben, im Uebrigen blieben sie Juden.

Hier endigt die Geschichte des Mar Abas Qatina^ deren Zweck

es gewesen sein muss, eine Einleitung in die armenische Ge-

schichte zu geben. Als seine fernere Quelle nennt Moses haupt-

sachlich den Africanus , der manches auf Armenien Beziigliche

aus den Archiven von Edessa geschopft haben soil , so wie auch

verschiedene andere Schriftsteller. Es scheint uns nicht, dass

diese neuen Quellen viel vorziiglicher gewesen sind als die alte,

Der Konig, der auf Arshak I folgte^ wird Artashes genannt.

Seine Macht soli eine grossere gewesen sein als die des daraaligen

Kbnigs von Eran, Arshakan, in dessen 24. Jahre Artashes zur

Regierung kam. Er nothigte daher den Partherkonig
, sich mit

der zweiten Stelle zu begniigen, und erbaute sich einen Palast in

Eran selbst, auch Hess er dort IMiinzen mit seinem Bildnisse

schlagen. Der Sohn des Artashes wurde dem Varaz, Sohn des

oben p. 201 genannten Dat, einem ausgezeichneten Bogen-

schiitzen, zur Erziehung iibergeben , welcher mit Ortschaften in

der Nahe des Flusses Hrazdan (Bd. t, 147) belehnt wurde, von

ihm Stammt das Geschlecht der Yaraznuni. Seine Tochter ver-

heirathete Artashes mit dem Ibererkonig Mithridates, einem Ab-

kommling des friiher schon genannten Mithridates, ihm iibergab

er die Aufsicht iiber die nbrdlichen Gegendeii und das Pontos-

gebiet. Darauf untemahm Artashes einen Zug gegen Westen

und besiegte den Krosus, den Konig der Lyder, und nahm ihn

gefangen. In Lydien fand er vergoldete Bildsaulen des Herakles,

Apollo und der Artemis
,

diese Hess er nach Armenien bringen

und in Armavir aufstellen ,
mit Ausnahme jedoch der Bildsaule

des Herakles ,
welchen die Nachkommen des Vahakn fiir ihren

eigenen Vorfahren hielten und darum in Taron aufstellten. Nicht

zufrieden mit diesen Erfolgen, sammelte Artashes Schiffe, um
einen Feldzug gegen Rom zu unternehmen, wo damals Unruhen
ausgebrochen waren, welche jeden Widerstand unthunlich mach-
ten. Aber durch einen ungliickliches Zufall, liber welchen Moses
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selbst nichts Naheres weiss^ brack unter den versammelten Sol-

daten eine Meuterei aus und Artashes fiel durch die Hand seiner

eigenen Krieger nach einer Regierung von 25 Jahren. Er hatte

auch aus Griechenland Bildsaulen der Gotter kommen lassen,

namlich die der Athene^ Artemis, Aphrodite, des Jupiter und des

Hephastos, sie waren eben angekommen, als er starb und wurden
nach Ani gebracht. Es hat dem Moses selbst geschienen, dass

die hier mitgetheilten Nachrichten dem in der alten Geschichte

Bewanderten nicht recht glaubwiirdig sein mdchten ; er sucht uns

daher durch eine Reihe griechischer Schriftsteller, deren Werke
wir nicht mehr kennen, den Beweis zu fiihren, dass Krosus wirk-

lich erst zur Zeit des Artashes gelebt habe. Die Regierung iiber-

nahm nach dem Tode des Artashes sein Sohn Tigran im 19.

Jahre eines Partherkonig Arshakan. Ihm gelang es , die andrin-

genden Feinde zuriickzuschlagen ; dieGriechen, Avelche, nachdem

sie den Tod des Artashes vernommen hatten, vorgedrungen wa-

ren. Nach seinem Siege eilte er nach Armenien und liess seinen

Verwandten Mithridates mit geuiigenden Streitkraften in Casarea

zuriick. Dieser Tigran ist der uns schon bekannte Tigranes, von

dessen Macht und Thaten uns auch die abendlandischen Berichte

so manche Kunde geben; sehen wir nun, wie die armenischen

Nachrichten sich dazu verhalten. Als Tigranes in sein Land zu-

riickgekehrt war, schickte er sich an Tempel zu bauen, die grie-

chischen Priester aber, welche mit den friiher erwahnten Bild-

saulen in das Land gekommen waren, fiirchteten tiefer nach

Armenien versetzt zu werden und behaupteten
, dass ihre Gotter

bleiben wollten wo sie w aren. Tigranes gab sich zufrieden und

setzte die Bildsaule des Zeus nach Ani, die der Athene nach Thil

(Bd. I, 146. 158), die der Artemis nach Eriza (ib. p. 157), den

Hephaistos nach Bagarhinc, die Aphrodite und den Herakles

nach Yashtishat (ibid. p. 157. 152). Aus Zorn dariiber, dass die

Vahuni die von seinem Yater erworbene Statue des Herakles

nach Taron gebracht hatten, entzog ihnen Tigranes das Priester-

amt, und auch die Bagratunier bedriickte er vielfach w^egen ihrer

religibsen Ansichten, well sie sich zu opfern weigerten, und nahm

ihnen die Feldherrnwiirde
;
dadurch erreichte er wenigstens, dass

sie eiuwilligten das Opferfleisch zu essen. Tigranes lebte giossen-

theils in Mesopotamien und verehrte den Gott Barscham
;
sein

Krieg gegen Palastina und die Juden (Joseph. Antiq. 13, 16. 4)
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wild auch hier erwahnt. Unter seiner Regierung war es auch,

dass Pomp ejus nach Asien kam , er schickte den Skauros nack

Syrien, dieser traf aber den Tigranes dort nicht, well derselbe

mittlerweile nack Armenien zuriickgekekrt war, er wandte sick

daker gegen Damascus und Palastina. Pompejus bekampfte den

Mitkridates und fand in ikm einen schwer zu besiegenden Geg~

ner; dock musste derselbe zuletzt der Uebermackt weichen und

nach Pontus entfliehen, Pompejus aber besetzte Casarea und

mackte den jiingeren IVIithridates, den Sohn des alteren, zum Ge-

fangenen, Mitkridates der Aeltere aber wurde von dem Vater des

Pontius Pilatus vergiftet.

Tigranes war durch Rauber , welcke Armenien verkeerten,

in dieses Land gerufen worden ; nachdem er nun diese Rauber

ausgerottet, die in Palastina gefangenen Juden in der Gegend
von Armavir angesiedelt und den Tod des Mitkridates betrauert

katte, begab er sick nack Assyrien, wo er den Gabianos (so immer
statt Gabinius) vorfand, den Pompejus bei seiner Riickkehr nach

Rom zuriickgelassen katte, Dieser fiihlte sick nickt stark genug,

um mit Tigranes zu kampfen , er zog sick daker nach Aegypten

zuriick unter dem Vorwande, den Ptolemaus zu bekriegen. Ins-

geheim sckloss er einen Frieden mit dem Tigranes ab und gab

ikm seinen Sckwestersokn Mitkridates zuriick , vorgebend
, der-

selbe sei heimlich aus der Gefangensckaft entkommen. Aber die

Romer trauten dem Gabinius nickt mekr und riefen ikn zuriick

und setzten den Crassus an seine Stelle
, der den Tempel zu Je-

rusalem seiner Sckatze beraubte und in einer grossen Scklacht

gegen Tigranes das Leben verlor, wahrend dieser mit den erbeii-

teten Schatzen sick nack Armenien zuriickzog. Aus Verdruss

iiber diese Niederlage entsendeten die Romer den Cassius mit so

starken Streitkraften , dass die Armenier es nickt mekr wagen
konnten, iiber den Euphrat vorzudringen. Um diese Zeit fing

Tigranes an seinem Neffen Mitkridates zu misstrauen, er gab ikm
nickt nur keine Befeklskaberstelle, sondern bedrokte auck dessen

Stellung in Iberien ;
dariiber unzufrieden entflok Mitkridates zu

den Romem und unterstiitzte dort auf Befekl des Caesar den
Antipater, den Vater des Herodes. Mitkridates woknte in Ma-
zaka, das er verschonerte und zu Ehren seines Gebieters Caesarea

nannte, auf diese Art ward diese Stadt von dem Gebiete Arme-
mens abgerissen. Tigranes verbiindete sick nun mit dem Partker-
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kdnige Artashes mad gestand diesem wieder den fruheren Vor-

rang zu, welehen sein Vater den Parthern entrissen hatte
;

dafiir

erhielt er reichliche Hiilfstruppen
,
mit welchen er den Rdmern

entgegentrat. Von weiteren Kampfen mit denselben horen wir

indessen Nichts^ dagegen fiihrt uns Moses nach Palastina und

stellt uns die bei Josephus (Antiq. 14, 13. 3) erzahlte Expedition

der Farther so dar, als habe Tigranes sie angeordnet und als sei

Barzapharnes ein Armenier aus dem Hause der Reshtunier geove-

sen, wovon Josephus kein Wort weiss. Nach Moses kam das

armenisch-parthische Heer nach Jerusalem, bemachtigte sich dort

der Schatze des Antigonos und kehrte mit reicher Beute und

vielen Kriegsgefangenen nach Armenien zuriick, die letzteren

wurden auf Befehl des Tigranes in der Stadt der Semiramis

(Van) angesiedelt. Mittlerweile kehrte Herodes, der aus Furcht

vor den Armeniern und Parthern nach Rom entflohen war
,
von

dort mit reicher Hiilfe zuriick, der ihm beigegebene Feldherr

Ventidius schlug das armenische Heer iiber den Euphrat zuriick,

todtete den Pakorus, wandte sich aber dann nach Jerusalem,

wahrend er den Silon zur Beobachtung der Armenier zuriickliess.

Kaum hatte aber Ventidius den Riicken gewendet, so erhielten

die Armenier neue Hiilfstruppen von den Parthern, sie warfen

sich auf Silon und richteten in dessen Heere ein grosses Blutbad

an. Antonins kam voll Wuth iiber diese Niederlage mit dem
ganzen romischen Heere herbei, als er aber nach Samosata ge-

langt war, horte er von dem Tode des Tigranes und kehrte nach

Aegypten zuriick. Auf Tigranes folgte aber sein Sohn Artavazd,

iiber welchen nicht viel von Bedeutung gemeldet wird. Er gab

seinen Geschwistern Wohnungen in den Provinzen Aghiovit und

Arberan, er gestattete ihnen dort reichliche Einkiinfte, verbot

ihnen aber nach der Hauptstadt zu kommen. Er war ein Schiem-

mer, der nur den sinnlichen Geniissen huldigte , daher verachte-

ten ihn die Soldaten und dem Antonins w urde es moglich, Meso~

potamien zu erobern. Dieser Ungllicksfall weckte endlich den

Artavazd aus seiner Unthatigkeit ,
er sammelte ein Heer, das

grossentheils aus Bewohnern des Kaukasus, Albanien und Atro~

patene bestand, und zog gegen den Antonins nach Mesopotamien.

Allein der Zug fiel ungliicklich aus, er wmrde gefangen und nach

Aegypten gefiihrt, wo er starb.

Artavazd scheint kinderlos gew csen zu sein, denn die Arnie-
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liiei wahlten nun den Arsham zum Konige, der ein Bruderssolin

des Tigranes war. Von ihm heisst es, dass er sich dem Herodes

nicht unterwerfen wollte und dass er sogar Gesandtschaften nach

Rom schickte ,
um dieses Loos von sich abzuwenden. Aber er

wurde abschlagig beschieden und musste sich fiigen ; von da an

fing das Land an den Romern zinspflichtig zu werden. x\rsbam

starb nacb 20jabriger Regierung. Sein Nachfolger war der be-

riibmte Abgar, der also nacb Ansicbt des Moses ein Armenier

war und eigentlich Avak-ayr hiess, woraus dann Abgar verstiim-

melt wurde. Im zweiten Jabre seiner Herrscbaft waren alle

Theile Armeniens den Romern tributpflicbtig
,
und in diese Zeit

fallt auch die allgemeine Schatzung des Kaisers Augustus, von

welcher Luc. 2, 1 fg. die Rede ist. Romiscbe Reamte kamen also

damals auch nach Armenien, sie brachten Bildsaulen des Kaiser

Augustus mit^ welcbe in den Tempeln Armeniens aufgestellt

wurden. Herodes nabm nun fiir sich die gleicbe Ehre in An-
sprucb, aber Abgar widersetzte sich und Herodes wurde ihm da-

durch gram und gedachte ihm zu scbaden. Zu dem Ende sollte

ein aus Thrakern und Germanen zusammengesetztes Heer nacb

Armenien kommen und unter dem Vorwande, dass es einen Krieg

gegen die Farther gelte, den Durchzug verlangen. Indessen Ab-
gar wusste auch diesen Plan zu vereiteln, und als spater Herodes

seinen Neffen mit einem Heere nach Mesopotamien sandte,

wurde derselbe von Abgar geschlagen und getodtet , bald darauf

starb auch Herodes selbst. Abgar baute Edessa und verlegte da-

hin auch seine Residenz von Nisibis und nabm seine Gotter mit

sich, als solche werden genannt Nabog, Bel, Bathnik^agh und
Tharatha. Hierauf begab er sich nach Persien, wo der Konig
Arshavir gestorben und sein Sohn Artashes ihm gefolgt war, ohne

jedoch von seinen Brlidern anerkannt zu werden. Abgar regelte

nun die parthische Erbfolgc in der Art, dass Artashes die Regierung

behalten solle, die Briider aber sollten sich Pahlav nennen, nach

einem angesehenen Landbezirk mit der Hauptstadt Balkh, auch

sollte ihnen die Nachfolge im Reich e zukommen, falls der kouigliche

Stamm ausstiirbe. Diesen Namen Pahlav fiihrten nun drei nachge-

borene Geschlechter : Karen Pahlav, Suren Pahlav und Aspahabed
Pahlav, die beiden ersten Linien stammten von den Briidern des

Artashes, die letzte von der Schwester, sie wurde so genannt, weil

der Gemahl der Schwester Feldherr (Aspahabed) war. Der Zug
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des Abgar nach Osten erweckte bei den Romern den Verdacht,

dass er ein Biindniss mit den Parthem eingegangen habe, allein

Abgar setzte den romischen Beamten den wahren Sachverhalt

auseinander, doch fand er wenig Glauben, well die Feinde Ab-

gars : Pilatus, Herodes der Tetrach u. s, w.^ ihn in Rom verleum-

deten. Dadurch beleidigt unterstiitzte Abgar den Konig Aretas

von Petra gegen Herodes
,
und der Tapferkeit der armenischen

Hiilfstruppen ist es zuzuschreiben , dass Herodes geschlagen

wurde (cf. Joseph. Antiq. 18, 5. 1, wo kein Wort von armenischen

Hiilfstruppen zu lesen ist). Auf diese Weise vermochte es Abgar

den Tod Johannes des Taufers zu rachen. Hieran schliessen sich

nun die bekannten Erzahlungen von dem Verkehre Abgars mit

Christus, er soil demselben sein Land als eine Zutluchtsstatte

angeboten, Christus jedoch diess abgelehnt, aber dem Abgar erst

,sein Bildniss, spater den Apostel Thaddaeus zugesandt haben,

welcher Abgar von einer langwierigen Krankheit heilte und zum
wahren Glauben bekehrte. Ferner soil Abgar wegen der Bestra-

fung der Juden Briefe mit Tiberius gewechselt haben, in welchen

er den romischen Kaiser von der Wahrheit des Christenthums zu

iiberzeugen suchte; Briefe ahnlichen Inhalts soil er auch an Nar-

ses und Artashes gerichtet haben, die damals in Babylon und
Eran herrschten. Endlich starb Abgar nach einer Regierung von

38 Jahren.

Nach dem Tode des Abgar wurde sein Reich getheilt : sein

Sohn Ananun regierte in Edessa, aber sein Schwestersohn Sana-

truk erhielt die Herrschaft in Armenien. Weder der Eine noch

der Andere blieb dem chiistlichen Glauben treu, den Abgar an-

genommen hatte
^
vielmehr litten unter ihnen die in das Reich

des Abgar gesandten Apostel den Martyrertod : Addaeus in Edessa,

Bartholomaeus in einer armenischen Stadt. welche Arebanos ge-

nannt wird. Sanatruk hatte sich wieder in Nisibis i) eingerichtet

und die Stadt sehr verschonert, er wollte aber das ganze Reich

des Abgar besitzen und bekriegte desshalb dessenSohne und ent-

riss ihnen Edessa
;
auf diese Art erlitten dieselben ihre Strafe fur

die Hinrichtung des Apostel Addaeus. Als er Edessa einnahm,

1) Nisibis heisst auf armenisch Mtbin
,
nach der Etymologie des Moses

(2, 36; stammt der Name von arm. mnaf min, einer ist geblieben, weil Sana-

truk air sein Geld bis auf ein einziges Stuck fiir die Versch6nerung der Stadt

verwendet hatte.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde HI. 14
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versprach er den EinwoBnern^ den cBristlichen Glauben zu be-

schiitzen, hielt aber dann nicht Wort^ auch brachte er alle Sohne

Abgars urns Leben, die Tochter wurden nach HashteanW ge-

bracbt. Sanatruk war im 12. Jahre der Regierung des Konig

Artashes von Persien zur Regierung gekommen und regierte 30

Jahre. Eine der Gemahlianen des Abgar, welche fromm war wie

dieser selbst und welche Helena hiess, hatte Sanatruk, eingedenk

friiherer Wohlthaten, ini Resitze von Kharan gelassen, sie aber

wanderte nach Jerusalem und Aegypten. Nach dem Tode des

Sanatruk kam die Herrschaft an den Usurpator Erovand. Dieser

war der Sohn einer ausscliweifenden Frau aus arsakidischem Ge-

schlechte und wahrend der Regierung Sanatruks durch seine

Starke und Thatkraft zu der Wiirde eines Befehlshabers empor-

gestiegen
;
in dieser Stellung hatte er sich bei den Grossen des

Reiches so beliebt zu machen gewusst
, dass er nach dem Tode

des Sanatruk zum Konig gewahlt wurde, ohne dass jedoch die

iiblichen Ceremonien dabei beobachtet wurden. Um sicher zu

sein, ermordete er alle Sohne des Sanatruk, nur ein unmiindiger

Knabe, der Artashes hi ess, entkam mit Hiilfe des treuen Sembat

liber die Granzen Armeniens, zuerst in die Gegend Her in Pers-

armenien, spater an den Hof des Perserkonigs selbst, wo er, als

Verwandter des koniglichen Hauses, mit gebiihrender Riicksicht

aufgenommen wurde Vergeblich erstrebte Erovand die Aus-

lieferung, von Anschlagen der Parther brauchte er indessen

zunachst nichts zu fdrchten, da er mit den romischen Kaisem
Vespasian und Titus ein Bllndniss geschlossen und diese ihm

Schutz zugesagt hatten, freilich hatte er ihnen Mesopotamien

uberlassen und tiir Armenien einen starken Tribut entrichten

miissen. Die Romer richteten sich in Edessa vollkommen haus-

lich ein, sie brachten dorthin die Schatze, welche sie in Syrien

und Armenien erbeuteten, ebenso ihre Archive, und stifteten

Schulen fiir das Syrische und Griechische. Erovand gilt auch

als der Erbauer mehrerer Stadte, er verlegte die kdnigliche Resi-

denz von Armavir nach Erovandashat, eine neue Stadt, die er sehr

befestigte (Bd. 1, 147), in einiger Entfernung von der Hauptstadt

haute er Bagaran (1. c.) und setzte dorthin die Gotter und ihrc

Priester, damit nicht bei religiosen Feierlichkeiten das Volk sich

nach der Hauptstadt drangen moge, um Opfer zu bringen, luut

dadurch die Sicherheit der Stadt leide. Auch die Stadt Erevan-
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dagerdj ein grosser Thiergarten und mehrere andere Bauten wer-

den dem Erovand zugeschrieben. Die Herrschaft Erovands

dauerte aber nur wahrend der Minderjahrigkeit des Artashes, so-

bald dieser herangewachsen war
, sorgte Serabat dafur

, dass er,

mit einem persischen Heere ausgeriistet, einen Einfall in das

vaterliche Reich machen konnte. Erovand suchte die nntergebe-

nen Fiirsten durch Freigebigkeit bei seiner Fahne festzuhalten,

allein vergebens. In einer Schlacht, die nicht weit von seiner

Hauptstadt geschlagen wurde
,
blieb der Sieg dem rechtmassigen

Fiirsten Artashes, Erovand fliichtete sich in seine feste Stadt und

wurde dort belagert, bald aber war die Stadt erstiirmt und Ero-

vand getodtet; Artashes bestieg den Thron seiner Ahnen und

gestattete seinem Yorganger ein ehrenvolles Begrabniss, weil der-

selbe zu dem Geschlechte der Arsakiden gehort hatte. Das erste

Geschaft des neuen Konigs war, die Getreuen zu belohnen,

welche ihm zur Herrschaft verholfen batten. Argam erhielt die

zweite Wiirde des Reiches, der getreue Sembat wurde auf das

Glanzendste belohnt, indem er Oberbefehlshaber sammtlicher

Truppen wurde und ausserdem verschiedene Vorrechte erhielt,

Kleidungsstiicke zu tragen, welche Anderen versagt wareii. Aus

dieser Zeit stammt auch das voniehme Geschlecht der Dimak sean,

von Gisak namlich
, dem Enkel der Amme ,

welche vormals den

Artashes hatte retten helfen, und das Geschlecht der Truni, ent-

standen von den 15 Sohnen Turs. Nachdem Alles auf diese Weise

geordnet war
,

schickte Artashes den Sembat nach Bagaraii
, um

den Erovaz, den Bruder des Erovand zu todten, welcher dort die

Wurde eines Oberpriesters hatte. Der Befehl uurde ausgefiihrt

und ein Angehoriger des koniglichen Hauses, Namens Mogpashte,

an die Stelle des Erovaz gesetzt ;
die Schatze aber

,
welche man

fand, erhielt der Perserkonig Darius ,
als Lohn fiir die dem Ar-

tashes geleistete Hiilfe. Den Romerii aber war Artashes gezwun-

gen, den doppelten Tribut zu bezahlen.

Wahrscheinlich schon mit dem Usurpator Erovand, gewiss

aber mit dem Regierungsantritte des Artashes
,
befinden wir uns

wieder auf einem von den vorhergehenden Erzahlungen weit ab-

ly Man sieht, dass dieser sagenhafte Artashes nicht wahrend der Parther-

herrschaft gelebt haben kann
,
denn in der ganzen Reihe der Partherkonige

giebt es keinen Darius
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weichenden Boden : auf dem Boden der armenischen Helden-

sage, Diess wird nicht nur aus dem Gehalte dieser Ueberliefe-

rungen deutlich, Moses sagt uns auch (2, 49) ausdriicklich, dass

die Gesange von Goghthen seine hauptsachliche Quelle seien.

Artashes erbaute die Stadt Artashat an der Stelle der Vereinigung

des Araxes und Metamor . Dorthin brachte er alle die Zierden,

welche‘ Erovand seiner Stadt einverleibt hatte, aus Bagaran

musste die Artemis und andere Gbtterbilder nach Artashat wan-

dern, wo ihnen neue Tempel gebaut warden. Nur die Statue des

Apollo blieb ausserhalb der Stadt. Auch die von Erovand ge-

fangenen Juden (da dieser natiirlich seinen Herren Titus und

Vespasian Heeresfolge leisten musste)
,
welche angeblich nach

Armavir gebracht worden waren^ warden nun in Artashat ange-

siedelt. — Um diese Zeit beschlossen die Alanen, verbiindet init

anderen Volkern des Nordens, den Iberern u. s. w., einen Einfall

nach Armenien zu machen. Es kam zu einer Schlacht, in welcher

die Alanen etwas zuriickwichen und ihr Lager am nordlichen

Ufer des Kur aufschlugen. Artashes folgte ihnen und lagerte sich

am siidlichen Ufer^ so dass nur der Fluss die beiden Lager trennte.

Der Sohn des Alanenkonigs war von Artashes gefangen genom-

men worden, sein Vater wiinschte sehnlich dessen Biickgabe und
erklarte sich bereit, die Bedingungen zu erfiillen, welche Artashes

stellen wiirde, und sich zu verpflichten, spaterhiu keine ahnlichen

Ziige nach Armenien zu versuchen. Artashes verweigerte die

Biickgabe. Da lief Sathinik, die Schwester des gefangenen Prin-

zen, an das Ufer des Flusses und redete von dort den armenischen

Konig an. Sie stellte ihm vor, dass es wenig heldenhaft sei,

einen anderen Helden gefangen zu halten oder gar todten zu

lassen. Artashes, bezaubert von der Schonheit des Madchens,

berieth sich mit seinem getreuen Sembat und hiess diesen um
die Hand der Sathinik werben. Doch der Alanenkonig w^ies die

Werbung ab, der Preis fiir Sathinik sei zu hoch, als dass Artashes

ihn bezahlen kdnne. Da ritt Artashes iiber den Fluss und raubte

die schone Sathinik, w^elche ihm den Artavazd gebar. Dieser

Ardavazd war das Widerspiel seines Vaters, so dass man denken
mochte, die Heirath mit dem Alanenmadchen sei in den Augen

1) Nach anderen Nachrichten ist die Stadt von Hannibal gegriindet wor-
den. Vgl. Bd, i, 148.
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der Armenier niclit ganz gebilligt worden
, nach der Sage sollen

aber die Schlangenfrauen den Sohn der Sathinik vertauscht und

einen Damon an seine Stelle untergeschoben haben. Nach einer

andern Fassung der Sage hatten die Schlangentochter nur Zau-

berei an ihm geiibt, und seien dafiir von Artashes iibel behandelt

worden. Schon als Prinz zeigte Artavazd grossen Hass gegen

die getreuen Diener seines Vaters. Er strebte nicht nur darnach_,

dem Argam^) die Wiirde zu entreissen, welche Artashes ihm ge-

geben hatte^ sondern auch denseiben ganz zu verderben, was ihm

zuletzt auch gelang. Sembat, der Freund des Konigs wahrend

seiner Verbannung^ erwies sich auch nach dem Antiitte seiner

Regierung als der treueste Vasall desselben. Auf Geheiss des

Artashes setzte er den Bruder der Sathinik wieder in das Reich

der Alanen ein, aus welchem ihn ein Usurpator nach dem Tode

seines Vaters vertrieben hatte. Die Kriegsgefangenen^ welche bei

dieser Gelegenheit geraacht wurden, siedelte er in Shavarshakan,

einem Theile Vaspurakj.n-^ an, an einem Orte, welcher Artaz

heisst. Als um diese Zeit Arshak ,
der Konig der Perser starb,

gab ihnen Artashes einen andern Konig, der gleichfalls Artashes

hiess. Die Einwohner von Patizahar^) wollten aber dem neuen

Konige nicht gehorchen, und auch die Kaspier emporten sich ge-

gen den Konig von Armenien. Wieder musste der treue Sembat

helfen. Mit aller Heeresmacht Armeniens zog er gegen die Em-
porer, besiegte sie mehrmals und nahm Zardman, den Konig der

Kaspier gefangen, und fiihrte viele Einwohner des Landes mit sich

fort. Als Lohn fiir diese That schenkte ihm der Konig reiche

Besitzthiimer in Goghthen, aber alle Verdienste Sembats galten

nichts in den Augen Artavazds ,
der auch ihm nach dem Leben

strebte. Sembat gab aber lieber seine Hesitzungen in Armenien

freiwillig auf und wanderte nach Assyrien ,
wo er sich bei Tmori

Oder Kordrik niederliess und seine Kriegsgefangenen , welche er

mit sich nahm, in Alki ansiedelte ,
denn Sembat hatte noch in

seinen alten Tagen eine junge Frau genommen, welche aus jener

Gegend stammte.

1) Bezeichnend genug ist es, dass Moses uns sagt (2, 51 fin.' , es sei dieser

Argam derselbe, der in der Sage Arga\an genannt werde, von welchem er be-

reits 1, 30 gesprochen hat.

2) Der Name soli angeblich »Wollenberg« bedeuten. Es ist offenbar eine

Verstiimmelung von Patasqar-gar.
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Artavazd glaubte nun am Ziele seiner Wiinsche zu sein und

die erledigte zweite Wiirde des Eeiches so wie den Oberbefehl

iiber die armenischen Tmppen zu erhalten. Aber die jiingeren

Sbhne des Konigs, angestachelt von ihren Gemablinnen , wider-

setzten sich und Artashes, um Niemand zu beleidigen, vertheilte

die Wiirden. Den klugen Vruir emannte er zum Minister, seinen

Sohn Mazean machte er zum Oberpriester des Ahura Mazda in

Ani, die Wiirde eines Oberfeldherrn wurde getheilt: Artavazd

befehligte im Osten, Tiran im Westen , Sembat im Siiden und
Zareh im Norden. Dieser letztere war ein geschickter, aber zum
Kriege untauglicher Mann, diess wusste K'ardam, Konig von

Iberien und suchte ihn zu verderben. Er wiegelte das Land ge-

gen ihn auf und setzte ihn zuletzt im Kaukasus gefangen
, bis

endlich die iibrigen Heerfiihrer einschritten und ihn befreiten.

Leider ist die ganze Geschichte nur ausserst kurz iiberliefert,

ebenso die von dem Kriege mit Domet
,
den Moses mit Unrecht

fiir den Kaiser Domitian halt^). Bei Caesarea kam es zur

Schlacht , in welcher die beideii Prinzen Tiran und Artavazd in

die grbsste Gefahr kamen , aus der sie nur durch den alten Sem-
bat befreit wurden, der von Siiden her eingriff und die Schlacht

zu Gunsten der Armenier entschied. Artashes verweigerte nun
den Tribut der Bomer und seinem Beispiele folgten auch die

Einwohner Palastinas und Aegyptens. Als aber Trajan in den
Orient kam, beeilte sich Artashes, Verzeihung zu erlangen und
den riickstandigen Tribut zu entrichten. Der Oberpriester Mazean
war gleichfalls zu Trajan gereist, er suchte bei ihm seine Briider

anzuschwarzen , damit sie ihrer Wiirden entsetzt wurden und er

zu seiner Wiirde als Oberpriester auch die eines weltlichen Herr-

schers fiigen konne. Allein Trajan ging auf seine Plane nicht

ein, und als diese in Armenien bekannt wurden, verbiindeten sich

Tiran und Artavazd, um ihn zu todten. Man sieht hieraus, dass

die Sohne des Artashes ihrem Vater nicht gleichartig waren.

Dieser vernachlassigte seine Pflichten in keiner Weise, und in-

dem er den Glanz des Reiches nach aussen hin zu erhalten suchte,

bestrebte er sich auch, die inneren Verhaltnisse des Landes zu

ordnen. Die Granzen wurden genau bestimmt und durch Granz-

1) Richtiger identificirt ihn v. Gutschmid in seiner unten zu nennenden
Abhandlung p. 14 mit Domitius Corbulo.
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steine bezeichnet, die vielen Kriegsgefangenerij die wabrend der

Regierung des Artashes nach Armenien gekommen waren, hatten

sich dort niedergelassen, und so fand sich kein wiister Platz, we-

der in de^ Ebenen noch in den Bergen. Um diese Zeit sollen auch

aus dem Lande der Arier die Amatuni gekommen sein, ein Ge-

schlecht, das sich durch Schonheit undKorperstarke auszeichnete.

Den Namen Amatunier fdhrten sie angebiich^ weil sie in der

Gegend von Hamadan angesiedelt waren, man nannte sie aber

auch Manuean, denn sie betrachteten IManu als ihren Stamm-

vater. Dieser Manu giebt dem IMoses Gelegenheit, die Amatunier

auf das Geschlecht des Simson zuriickzufuhren, dessen Vater be-

kanntlich Manoach hiess^ es ist aber wol klar^ dass wir hier

Sprosslinge des alten indogermanischen Stammvaters Manu vor

uns haben. Warum diese Amatuni nach Armenien kamen, wird

nicht angegeben, vielleicht befanden sie sich unter den Kriegs-

gefangenen. Ein anderes Geschlecht, welches jetzt in Armenien

auftritt, sind die Arueghs, sie stammten aus dem Lande der Ala-

nen und Avaren VerAvandte der Konigin Sathinik, sie standen

auch mit der kaukasischen Familie der Basgh in Verbindung.

Mitten in dieser segensreichen Wirksamkeit ereilte den Artashes

der Tod, nach 41jahriger Regierung. Es heisst, dass er sich an

die Artemis (Anahita) von Eriza gewandt und sie um Verlange-

rung seines Lebens gebeten habe, aber der Tod ereilte ihn, ehe

der Bote von dort zuriickkam. Ein Bruchstiick eines Liedes,

welches uns noch geblieben ist, schildert dieTrauer des Artashes,

dass er das Leben und seine Freuden verlassen musse.

Nachfolger des Artashes Avar der bose Artavazd, der sofort

alle seine Briider aus der Provinz Ararat vertrieb und bios den

Tiran dort zuriickliess als seinen etwaigeii Nachfolger, da er

selbst kinderlos war. In der That Avar ihm eine langere Regie-

rung nicht beschieden, er verliess diese Welt schon in den ersten

Tagen nach seiner Thronbesteigung. Nach der einen Fassung

der Sage wollte er sich eben auf die Jagd begeben und stiirzte

von einer Briicke herab ,
da sein Kopf uiit Avirren Phantasien

angefiillt war. Nach einer anderen mehr mythischen Fassung

wurde er in den Berg Masis oder Ararat entriickt. Es heisst nam-

lich, dass ausTrauer iiber den Tod des geliebten Konigs Artashes

nach den damals herrschenden heidnischen Sitten so viele seiner

Unterthanen an seinem Grabe sich den Tod gaben, dass Artavazd
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die Entvolkerung dieser Welt befurchtete und seinem Vater vor-

wurfsvoll sagte, er wolle sein ganzes Reich mit sich nehmen und

seinen Sohn nur iiber Einoden herrschen lassen. Da habe ihm

Artashes befohlen, nach dem Berge Masis zu reiten
,

dort werde

er von den Helden in Empfang genommen werden
,

das Licht

solle er ferner nicht mehr sehen. Die Sage berichtet weiter, dass

Artavazd in einer Hohle des Berges Masis angekettet sei ;
zwei

Hunde an seiner Seite suchen die schweren Ketten zu zemagen,

aber durch die Schlage^ welche die Schmiede in dieser Welt auf

den Am bos thun^ werden die Ketten des Artavazd immer wieder

gefestigt. Daium versichert uns Moses, es sei noch zu seiner

Zeit Branch bei den armenischen Schmieden gewesen, jeden

Sonntag drei bis vier Schlage auf den Ambos zu thun, damit die

Ketten des Artavazd wieder fest wiirden, denn er sucht loszu-

kommen und dieser Welt ein Ende zu macheni).

Ueber Tiran, den Bruder und Nachfolger des Artavazd,

weiss Moses nur wenig zu berichten, aber dieses Weuige zeigt

uns, dass wir auch hier noch durchaus auf mythischem Boden

stehen. Er besass fabelhafte Pferde, welche in der Luft gingen,

ohne den Boden zu beriihren. Die Arsakiden, welche bekannt-

lich in der Provinz Hashteank' wohnen mussten (s. o. p. 203),

suchten um Erweiterung ihres Gebietes nach, die ihnen theilweise

1} Die Verwandtschaft dieser Mythe mit der des Dahaka liegt deutlich

zu Tage, in beiden spielen die Schmiede eine Eolle, wahrscheinlich hat friiher

auch in Eran Kave mit den Fesseln des Dahaka mehr zu thun gehabt, als wir

jetzt wissen. Es giebt eine etwas christlich gefarbte Darstellung der Arta-

vazdmythe in Georgian, welche Dulaurier (Journal as. 1852 p. 50 not.) nach
Emins Darstellung mitgetheilt hat, Eine Frau

, so heisst es dort, wurde auf
dem Wege von den Wehen iiberfallen und gebar einen Sohn, welcher den
Namen Amiran empfing. Sie wiinschte sehr

, dass er getauft werden moge

;

lange zeigte sich keine Mdglichkeit, endlich erschien ein Greis, der den Tauf-

act vollzog und auf Wunsch der Mutter von Gott eine sehr grosse Korperkraft
fiir das Kind verlangte. Die Bitte wurde erhort, als Amiran herangewachsen
war, wurde er ungew6hnlich stark und verrichtete aussergewohnliche Thaten.

Er war aber auch von ungemessenem Stolze und ging endlich so weit, dass er

den Himmel selbst herausforderte
,
worauf ihn Gott im Kaukasus anschmie-

dete. Das Schwert des Amiran ist seinen Handen entfallen und liegt neben
ihm auf der Erde

, sein treuer Hund leckt bestandig seine Ketten und sucht
ihn zu befreien

, und Amiran erwartet ungeduldig den Augenblick seiner Er-
losung; aber das Auge Gottes wacht und jeden Charfreitag ersckeint aus
dem Inneren der Erde ein Schmied, der Amirans Ketten wieder befestigt.
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gewahrt wurde : sie konnten sich auch in Aghiovit und Arberani

ansiedeln. Die zweite Wiirde des Reiches erhielt Erakhnav aus

dem Geschlechte der Andav, welcher die Wittwe des Artavazd

geheirathet hatte
,

er besass reiche Giiter in der Nahe des Sees

Gailot. Seine Tochter Eraneak hatte Tiran an Trdat den Ba-

gratunier, einen hasslichen Mann verheirathet , der aber ein

Nachkomme der Tochter Sembats war. Die Prinzessin fuhlte

sich durch diese Heirath sehr gekrankt und beklagte sich fort-

wahrend, dass sie, die Schone, mit einem so hasslichen Manne,

als Prinzessin mit einem Manne von niederer Abkunft vermahlt

sei. Zuletzt verstiess sie Trdat^ nachdem er sie zuvor ihrer scho-

nen blonden Haare beraubt hatte und Avanderte selbst nach der

Provinz Siuni^ wo er einem Pakorus seine Concubine Nazinik

mit Gewalt entflihrte und sich mit ihr in der Provinz Sper nieder-

Hess. Ohne Zweifel haben wir es auch hier wieder mit einer my-

thischen Erzahlung zu thun, wenn auch die allzu kurzen Angaben

des Moses uns einen Einblick in die Einzelheiten nicht erlauben.

Die Regierung des Tiran wahrte angeblich 2 1 Jahre^ er fand sei-

nen Tod durch eine Lawine. — Der Xachfolger des Tiran ist Ti-

gran der letzte, von dem Moses selbst sagt, dass ihm nichts Merk-

wiirdiges begegnet sei. Sehr zweifelhaft sind die Berichte von

einem Einfalle des Tigran in Palastina und seiner Gefangenneh-

mung durch eine junge Fiirstin^ bis ihn endlich Licinius befreite

und ihm seine Veiwandte Rufa zur Frau gab. Als jedoch Tigran

nach Armenien zuriickkehrte^ verliess er die Rufa^ von ihren vier

Sohnen stammt aber das Geschlecht der Ropsean. Der Wunsch,

diesen Namen zu erklaren, scheint mir die Veranlassung zur Er-

findung der ganzen Geschichte gegeben zu haben. Tigrans Le-

benszeit wird auf 42 Jahre angegeben, er kam im 24. Jahre des

parthischen Kdnigs Peroses zur Regierung, der nach des Moses

Ansicht mit dem Yologeses der Romer identisch sein soli, er er-

hielt seinen Namen wegen eines gliicklichen Zugs gcgen die Rd-

mer. Sein Nachfolger war sein Sohn Yagharsh, der im 32. Jahre

des gleichnamigen parthischen Kdnigs zur Regierung kam. Mit

ihm scheint sich die armenische Sage beschaftigt zu haben, es

heisst, dass ihn seine Mutter in der Provinz Basen gebar
, als sie

sich eben nach dem Districte Ararat begebeu wollte; an der Stelle,

am Zusammenflusse des Murf mit dem Araxes haute er die Stadt

Vagharshavan. Er fiihrte gluckliche Kriege mit den ndrdlichen
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Volkern, namentlich mit den Khazar und Basil, welche durch das

Thor von Cor hereinkamen und unter ihrem Konige Vnasep

Sourhap bis an den Kur vordrangen, dort aber von Vagharsh ge-

schlagen wurden. Eine zweite Schlacht wurde gleichfalls von

den Anneniern gewonnen
,

aber der Konig Vagharsh fiel im
Kampfe. Er hatte bis in das dritte Jahr des letzten Partherkonigs

geherrscht, unter der K-egierung seines Nachfolgers beginnt die

Dynastie der Sasaniden, mit ihm kdnnen wir die Sagengeschichte

Armeniens beschliessen.

Es diirfte hier wol der schicklichste Ort sein
,
uns im Allge-

meinen iiber den Werth oder Unwerth auszusprechen, welchen

nach unserer Ansicht das Werk des Moses fiir die alte Geschichte

Armeniens hat. Bekanntlich ist das Werk des armenischen Ge-
schichtschreibers aus sehr verschiedenen Quellen geschopft, unter

denen er die griechischen am meisten bevorzugt, die von ihm ge-

nannten Schriftsteller sind aber zum grossten Theile fiir uns ver-

loren. Dasselbe gilt von den Werken syrischen Ursprungs,

welche hier und da genannt werden
; eine dritte Quelle endlich

sind die armenischen Yolkslieder, welche gerade fiir die altere

Geschichte schwer ins Gewicht fallen. Wir betrachten es iiicht

als unsere Aufgabe , hier ausfiihrlicher iiber die Quellen des Mo-
ses zu sprechen, wir verweisen desshalb auf die schon friiher

(Bd. I, 497 1 angefiihxte Abhandlung von V. Langlois, mit dessen

Resultaten wir meistens ubereinstiminen i)
. Wir schliessen uns

seiner Ansicht an , wenn er behauptet , dass Eusebius eine der

Hauptquellen des Moses sei, obgleich er denselben nur selten

und erst ziemlich spat nennt , wir weichen dagegen von ihm ah

in der Werthschatzung des Mar Abas Qatina, es scheint uns viel-

mehr die Ansicht Kenans die richtige , dass derselbe ein christ-

liches Werk sei, das sieh fiir alter giebt als es in der That ist,

und dem ein besonderer Werth nicht zugeschrieben werden kann.

1) So eben, da ich diese (schon vor Jahren niedergeschriebene) Dar-

stellung in den Druck geben will
,
erscheint die Abhandlung v. Gutschmids

iiber die Glaubwiirdigkeit der armenischen Geschichte des Moses von Khoren
(Berichte iiber die Verhandlungen der K. sachs. Gesellschaft der Wissen-

schaften 1876 p. 1 fg.), welche die Quellen des Moses einer weit griindlicheren

Kritik unterwirft, als die im Texte genannte Abhandlung. Indem wir auf

diese Abhandlung verweisen
,
lassen wir unsere Darstellung ganz wie sie ur-

Bprunglich geschrieben wurde.
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Von den eranischen Anschauungen, welche Langlois darin finden

will, vermdgen wir Nichts zu entdecken (der Name Zerovanes

beweist Nichts, es ware dafiir besser Kronos gesagt worden) ; da-

gegen scheint mir die Tendenz ganz unverkennbar
, die armeni-

sche Geschichte mit der der Juden und Christen moglichst nahe

zu verbinden.

Die alteste Geschichte Armeniens sucht Moses einerseits an

die Bibel, andererseits an die assyrische und medische anzuknii-

pfen, wie sie ihm bei Eusebius vorlag. Ausgangspunkt bildet,

wie billig, die Sintflut. Auf den Stammvater Noah musste um
so mehr zuriickgegangen werden , als derselbe ja mit der Arche

sich in Armenien niedergelassen hat. In TJebereinstimmung mit

Genesis c. 10 wird das Menschengeschlecht auf die drei Sdhne

Noahs, Sem, Ham und Japhet zuriickgefiihrt und zwar die Arme-

nier auf Japhet, zunachst durch 10 Generationen. Als der zehnte

Nachkomme Sems erscheint Abraham, als der Hams Ninus, end-

lich als der zehnte Nachkomme Japhets der armenische Konig

Ara. Demnach sind Abraham, Ninus und Ara Zeitgenossen,

mithin Ara auch ein Zeitgenosse der Semiramis
^
mit welcher

seine Geschichte mehrfache Beriihrungen zeigt. Diese ersten

zehn armenischen Namen mit ihreii Seitengliedern hat schon

Kiepert richtig bezeichnet » als vollig der atiologischen Mythen-

bildung angehdrig, durch die vom Autor selbst daran gekniipften

Ableitungen armenischer Lokalnamen.a Wir haben daher keine

Ursache, hier ihrer Geschichte weiter nachzugehen. Von Abraham
an verfolgt nun Moses einerseits die hebraische Geschlechtstafel

bis David, andererseits die assyrische Konigsreihe von Ninus bis

Sardanapal, w ie sie Ktesias und Eusebius geben. Fiir jeden der

hebraischen Namen von Isaak bis David finden wir einen ent-

sprechenden armenischen, in der assyrischen Kdnigsliste dagegen

findet sich gar mancher ohne Aequivalent. Der Zeitgenosse des

Saul und David heisst Zarmayr, er ist zugleich der Zeitgenosse

des assyrischen Konigs Teutamos, der im trojanischen Kriege

den Priamos unterstiitzte ; mit seinem Heere soli auch Zarmayr

gezogen sein, und auf diese Weise werden die Armenier der Ehre

theilhaftig, im trojanischen Kriege gekampft zu haben. Von

David an lasst Moses die Ver^leichung mit der hebraischen Ge-

schichte fallen und fiihrt zunachst die assyrische Konigsliste zu

Ende, als Zeitgenosse des Sardanapal wild Skayordi (d. i. Helden-
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sohn) genannt^ der uns natiirlich als mit Arbakes verbundet dar-

gestellt wild und dem medischen Fiirsten bei seinen Unterneh-

mungen die wesentlichsten Dienste leistet, auch mit ihm gemein-

sam dem assyrischen Reicbe das Ende bereitet, Der Meder

Arbakes gilt eigentlich nur als ein Fortsetzer des assyrischen

Keiches, nur verlegt er (cf. 1,21) den Regierungssitz von Ninive

nach Medien, auf dem Throne kann er sich nur durch die Freund-

schaft des ihn unterstiitzenden armenischen Konigs erhalten.

Zu der medischen Geschichte iibergehend giebt uns Moses (1, 22)

dieselbe aus den Angaben des Ktesias und Herodot gemischte

Konigsliste wie Eusebius, und dazu wieder die entsprechenden

Namen der armenischen Konige. Beide Listen lauten nach sei-

nen Angaben:

Meder Arm enier

Varbakis Paroyr

Modakis Hrajeay

Artikis Farnouas

Deovkis Pacoyc

Frauortis Kornak

Kuak'

s

Fauos

Azdahak Haykak

Erovand der kurzlebige

Tigran.

Also neun armenische Namen gegeniiber von sieben medischen

Herrschern. Diese TJiigleichheit wird aber so ziemlich ausgegli-

chen, Tvenn wir zu der medischen Konigsliste noch den Namen

des Kyros hinzufugen ,
als dessen Zeitgenossen die beiden letzt-

genannten armenischen Konige gelten miissen. Die Gleichsetzung

des Kyros mit dem Konige, welchen er Tigran nennt, ist fur

Moses von grosser Wichtigkeit, von den Vorgangern des Tigran

weiss er uns nichts zu erzahlen, es sind auch bios leere Namen,

der Name des erstern (Paroyr) bedeutet bios Umkehr. Von Inter-

esse ist noch die Angabe, dass Hrajeay, der zweite dieser Konige,

zur Zeit des Nebukadnezar gelebt habe, und dass wahrend des

babylonischen Exils ein Hebraer Shambath an den Hof dieses

Konigs nach Armenien iibersiedelte j wo er mit Ehren iiberhauft

wurde (1, 22^, von ihm stammte das beriihmte Geschlecht der

Bagratunier. Dass indessen diese letztore Angabe nicht unbe-
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stritten war, sehen wir aus des Moses eigenen Angaben, denn er

eifert gegen diejenigen, welche die Bagratunier auf Hayk zuriick-

leiten. Nachdem nun Moses noch die Uebersiedlung der beiden

Sohne des Sennacherib erzablt hat , w^elche in diesen Zeitraum

fallt, wendet er sich sofort zu der Geschichte Tigrans, des letzten

unter den oben genannten Konigen, und bespricht sein Verh^lt-

niss zu Kyros. Wir haben diese Geschichte schon friiher (Bd. 2,

280) mitgetheilt; iiber ihren geschichtlichen Unwerth ist nur eine

Stimme, anders freilich stellt sich die Sache, wenn wir sie von

Seite der armenischen Sagengeschichte betrachten. In dieserHin-

sicht werden wir unten nochmals auf dieselbe zuriickkommen.

Von den Sohnen des Tigran weiss Moses nur wenig zu er-

zahlen. Ihre Namen waren Bab, Tiran, \ ahakn. Wie ihr Vater

so lebten auch sie in der Sagengeschichte ihres Volkes
,

leider

erfahren wir nur wenig von ihnen. Wir sehen nur, dass der zu-

letzt genannte Vahakn eine sehr gefeierte Personlichkeit gewesen

sein muss, so dass ihn Moses i oder bereits die von ihm gebrauch-

ten Quellen) mit dem griechischen Herakles vergleichen kann.

Er fiihrte siegreiche Drachenkampfe und wurde in der Folge

unter die G otter aufgenommen
,

in Ibeiien w urde er sogar mit

Statuen und Opfern verehrt. Von ihm stammt das Priester-

geschlecht der Vahuni (cf. oben p. 203)

,

sein Sohn hiess Ara-

vanay, auf ihn geht das Geschlecht der Aravenean zuriick ; Ara-

vanays Sohn war Nerseh, dessen Sohn Zareh, der Stammvater

der Zarehavani. Auch diese Geschlechter werden spater (2, 8 =
p. 172 ed. Ven.) wieder genannt

, moglicher Weise ist hier eine

ahnliche Ableitung der Stande von den Nachkommen Vahakns

angedeutet, wie wir sie in Eran von den Sohnen Zarathustras

finden. Mit diesen Nachrichten hat IMoses das Capitel der alt-

armenischen Geschichte so ziemlich beendigt. Er fiihrt das Ge-

schlecht der Zarehavani noch durch vier Generationen weiter:

Sohn des Zareh war Armog, Sohn Armogs war Bagam, dessen

Sohn Van, der Sohn Vans aber Vahe, der von Alexander dem

Makedonier getodtet wurde. Wenn wir die Chronologic des

Moses als richtig annehmen, so reprasentiren Tigran und seine

Nachkommen die Geschichte Anneniens in der Zeit der Acha-

meniden. Weder in der Zeit vor noch nach Tigran hat Moses

irgend eine historische Thatsache berichtet, meistens nur Namen

ohne Inhalt, hier und da einen Bericht
,
welcher der Sage zuge-
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wiesen werden muss. Man kann also das historische Ergebniss

aus dem ersten Buche des Moses gleich Null ansetzen.

Besser scheint es auf den ersten Anblick mit dem zweiten

Buche zu stehen, hier erhalten wir, mit Uebergehung der un-

ruhigen Zeiten, welche auf den Tod Alexanders des Grossen folg-

ten, eine vollstaiidige Geschichte der armenischen Arsakiden bis

zum Beginne der Sasanidendynastie. Bei naherer Betrachtung

iiberzeugt man sich, dass es auch mit dieser Geschichte nicht

besser bestellt ist als mit der friiheren. Die von Moses so

viel benutzte Geschichte des Mar Abas Qatina endigt mit der

Begierung Vagharshaks; es scheint also nur in dem Plane dieses

Geschichtschreibers gelegen zu haben ,
die innere Einrichtung

des armenischen Staates zu beschreiben
,
was weiter folgt

,
hat

Moses aus andern Quellen entnoramen. Wir haben oben die Er-

zahlung des Moses im Auszuge mitgetheilt^ ohne uns weiter auf

eine Kritik seiner Angaben einzulassen, schon aus ihnen allein

diirfte klar geworden sein
,
wie bedeutend die Abweichung von

der parthischen Geschichte ist, welche wir frliher nach abend-

landischen Schriftstellerii erzahlt haben. St. Martin hat es ver-

sucht, die abendlandischen Berichte mit den morgenlandischen

des Moses in Einklang zu bringen i)
;
wir verkennen nicht, dass

dieser Versuch ebenso sehr von Scharfsinn wie von Gelehrsam-

keit zeugt, aber wir miissen bezweifeln, dass diese Vereinigung

einen grosserenWerth habe^ als die Ausgleichungsversuche, durch

welchen man friiher die mythischen Herrscher der Eranier mit der

Achamenidengeschichte der Griechen in Uebereinstimmung brin-

gen wollte. Wir erwahnen daher hier nur einige Hauptpunkte,

man wird aus ihnen erkennen, zu wie gewagten Annahmen man
sich verstehen muss, wenn solche Versuche gelingen sollen.

Gleich der Anfang der armenischen Geschichte , wie sie Moses

erzahlt, erweckt emste Bedenken. Die Personlichkeit des Vagh-

arshak ist eben nur durch die armenischen Geschichtschreiber

bezeugt
,
weder durch abendlandische Berichte noch auch durch

Miinzen. Obwol nicht zu leugnen ist, dass in spaterer Zeit Ar-

menien durch eine Arsakidendynastie regiert wurde^ so ist es

doch fraglich
,
ob wir dieselbe bis in so friihe Zeit zuriickfiihren

diirfen. Arshak der Grosse hat nach Moses den Vagharshak zum

1 Histoire des Arsacides 1 ,
54 fg
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Konig von Armenien eingesetzt^ als er selbst in Ninive wohnte.

Man nimmt gewohnlich an , dieser Arshak sei derselbe wie Mi-

thridates I von Parthien, dieser hatte also schon um 150 v. Chr.

Armenien erobert. Allein Arshak der Grosse soli auch den An-*

tiochos Sidetes besiegt haben, diess that aber nicht Mithridates I,

sondern sein Nachfolger Phraates II; er soil ferner seinem Kruder

Vagharshak auch Theile von Syrien und Palastina iiberlassen ha-

ben, was weder Mithridates I noch Phraates II thun konnten,

weil sie diese Lander gar nicht besassen^). Die Nachricht des

Moses widerspricht aber auch weiter den Nachrichten, Tvelche

Strabo (XI, 528. 532) iiber die Entstehung der armenischen Kd-

nigswiirde giebt und die wir oben (p. 90 fg.
;
mitgetheilt haben.

Man kann sich nun etwa so helfen, dass man den von Justin un-

ter Mithridates II erwabnten Ortoadistes fiir einen Sohn des von

Strabo erwabnten Artaxias halt und annimmt
,
nach der Vertrei-

bung desselben sei Vagharshak eingesetzt worden. Diess ist die

Ansicht St. Martins. Auch was von den Nachfolgern des Vagh-

arshak erzahlt wird, ist oft so verschieden von der beglaubigten

Geschichte
,
dass man die grosste Miihe hat anzunehmen, es sei

wirklich von denselben Personlichkeiten die Rede 2) , Auf Vagh-

arshak folgt bei Moses Arshak und auf diesen Artashes
,
welcher

der Vater des beriihmten Tigranes sein soil. Wir haben gesehen,

dass dieser Artashes ein niachtiger Monarch gewesen sein soli,

der einen erfolgreichen Krieg gegen Lydien fiihrte. Man wird

uns nicht zumuthen, der Erzahlung des Moses zu lieb die

Geschichte des Krosus erst nach dem Tod Alexanders des

Grossen zu setzen, auch erklart uns Moses nicht, wie Herodot

uns dieselbe erzahien konnte, wenn sie erst lange nach seiner

Zeit sich ereignete. Abweichend von den Geschichtschreibem

des Westens lasst Moses (2, 11) den Artashes seine Tochter Arta-

shama an Mithridates verheirathen, wogegen unsere Quellen viel-

mehr versicherUj dass Tigranes mit einer Tochter des Mithridates

verheirathet war. Auch der Zug des Artashes gegen Rom ist

ganz und gar unwahrscheinlich : er soil bei dieser Gelegenheit

ganz Kleinasien erobert haben und bis nach Griechenland ge-

kommen sein. Es ist kaum glaublich, dass ein so bedeutender

1) Cf. Schaeiderwirth, Geschichte der Farther p 39

2) Schneiderwirth 1. c. p. 42,
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Zug bei keinem der griechischen und idmischen Scbriftsteller

auch nur mit einem Worte erwabnt sein sollte. Der Ausweg, den

St. Martin findet, ist, es mdge auch Artashes den Namen Tigra-

nes gefuhrt und unter diesem Namen seinem Schwiegersohne

Hiilfe gegen die Romer geleistet haben^ auf diesem Zuge aber

umgekommen sein; die Armenier hatten dann die Thaten des

Mithridates erzahlt, als habe sie ihr eigener Konig ausgefuhrt.

Wahrscheinlich— so schliesst St. Martin weiter — habe der Tod
dieses Artashes-Tigranes im Osten grosse Veranderungen herbei-

gefuhrt, die Farther hatten die Minderjahrigkeit des Tigranes II

benutzt, um sich den ersten Rang wieder zu erobern, den ihnen

Artashes genommen hatte, Tigranes sei selbst als Geisel in die

parthische Gefangenschaft gefuhrt worden, aus der er sich spater

nur durch grosse Opfer Idsen konnte (c. oben p. 91). Auch iiber

die Geschichte des bekannten Tigranes befindet sich Moses mit

der beglaubigten Geschichte in mehr als einem Widerspruche,

Wir wollen nur hervorheben , dass nach dem Berichte des Moses

die Regierung dieses Tigranes ungemein verlangert werden muss,

denn er lasst ihn nicht nur den Crassus besiegen
, sondern auch

noch iiber diese Zeit hinaus leben, denn Antonius erfahrt seinen

Tod, als er nach Samosata kommt, also erst 39 v. Chr. (Mos. Kh.

2, 21). In unseren anderen Quellen wird aber schon um diese

Zeit Artavasdes Konig von Armenien genannt. Ein Mittel, die-

sen Widerspruch zu losen, ist es nun freilich, wenn man mit St.

Martin (1, 80) annimmt, es habe Tigranes den Artavasdes schon

bei seinen Lebzeiten zum Mitregenten angenommen und die Ro-

mer hatten ihn fiir den Konig von Armenien gehalten, weil sie

allein mit ihm zu thun hatten. Einen Beweis fiir diese Behaup-

tung giebt es aber nicht. Ebenso finden wir bei Moses einfach

Alles auf den Tigranes iibertragen, was uns die iibrigen Quellen

theils von den Partherkonigen Mithridates III und Orodes, theils

von den Parthern iiberhaupt erzahlen. Die Annahme St. Mar-
tins, dass man eben im Auslande damals die Armenier als zu den

Parthern gehorend betrachtete, konnte man gelten lassen
;
gleich-

wol scheint es uns unmbglich, dass die Armenier eine so hervor-

ragende Rolle im parthischen Reiche spielen konnten, wie diess

bei einer solchen Annahme der Fall sein miisste, ohne im Abend-
lande auch nur genannt zii werden. Wir finden auch keine.

Anhaltspunkte dafiir, dass Artavasdes schon vom Aufange an
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(larauf ausging, den Crassiis zu betriigen, wie St. Martin glaubt;

ganz naturlich war es aiif alle Falle
,

dass er schleunig seinen

Frieden mit den Parthern schloss
,

als er sich von den Romern

verlassen sah. Es hat nach unserer Ansicht Moses oder vielmehr

sein Gewahrsmann aus falscher Vaterlandsliebe den Armeniern

Dinge zugeschrieben, welche nach glanbwurdigen Quellen die

Farther allein ausgefiihrt haben.

Die Gefangennehmung eines armenischen Konigs Artavasdes

durch die Romer wird aucli von Moses bestatigt
,
dann folgt aber

wieder eine grosse Abweichnng. Alle die vielfach wechselnden

Fiirsten der Armenier, von denen nns griechiseli-romische Quel-

len bis ins 2. Jahrh. n. Chr. bericliten
,
sind dem armenischen

Geschiehtschreiber ganz unbekannt, bei ihm folgt ganz ruhig auf

Artavasdes Arshani ,
der Bruderssohn des Tigranes, und auf die-

sen dann der Konig Abgar. St. Martin nimmt an, es sei bier

von einer Nebenlinie armenischer Konige die Rede, welche in

Nisibis und Edessa regiert habe und die den Gnechen und Ro-

niern unbekannt geblieben sei. Es lasst sich Manches geltend

machen, was fiir seine Ansicht spriclit. Gewiss ist, dass Mehreres

von dem, was Moses von dem Konig Abgar erzahlt, genau mit

dem iibereinstimmt, was Josephus von dem Konige Izates berich-

tet; daher batten schon die Eriider Whiston die Vermuthung aus~

gesprochen , es moge Abgar mit dem Konige von Adiabene die-

selbe Person sein, zumal da auch die syrische (/hronik von Edessa

den 19. 22. 23. und 26. Konig von Edessa als Nachkommen
des Izates auffiihrt. Allein im Einzelnen zeigen sich doch wieder

unubersteigliche Schwierigkeiten. St. Martin halt den Abgar

fiir Monobazos T, den Genialil der Helena und Vater des Izates,

den Izates aber fiir den Sanatruk M. Melir zusagend ist die An-

sicht von Wichelhaus^), welcher den Abgar mit Izates fiir iden-

tisch halt, aber glaubt, es habe Moses mehrcre Abgars zusammen-

gezogen
,

namentlich <lcn spateren Abgar mit dem friiheren

vermengt, welcher zur Zeit des Pescennius Niger Konig von

Adiabene war und sich gegen Severus emporte ^cf. oben p. 183!.

Der Gleichsetzung des Abgar und Izates widerspricht zwar,

dass Helena nach Moses die Frau und nicht die Mutter des

1} St. Martin 1. c. 1, 129. i:k5. 137.

2, Wichelhaus, de N T. ver.’^ione syriara antiqua Halle 1S50, p 100 fgf

Spiegel, Krin AlteOhum'skuiule III. 15
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Abgar ist, allein die Vermittlung bei parthischen Thronstreitig-

keiten, welche dem Abgar zugeschrieben wird , erinnert sehr an

das Benehmen des Izates fcf. oben p. 148). Wahrscheinlich ist

ailer Scharfsinn verschwendet , den man auf die Vereinigung so

widersprechender Nachrichten verwendet hat. Moses wollte eben

den Anneniern die Ehre sichern, mit Christus ini Verkehr ge~

standen zu haben^ desshalb musste Abgar zum Armenier werden.

Sobald dieser Zweck erreicht ist, beseitigt er die armenische Dy~

nastie in Edessa wieder, die ihm nur hinderlich ist. In dem IJsur-

pator Erovand sucht St. Martin den Arbandes , Sohn des Konigs

von Edessa (s. o. p. 174). Er soil Zeitgenosse des Vespasian und

Titus sein, denen er tributpflichtig war und das Konigreich

Edessa und Mesopotamien abtrat. Die Romer kennen diesen

Fiirsten nicht und wir wissen
,

dass ein Erovand um diese Zeit

Mesopotamien nicht abtreten konnte, weil er es nicht besass, und

dass die Romer damals auch nicht Herren von Mesopotamien

wurden, sondem erst lange nachher. Weiter hat St. Martin die

V ergleichung der beiden Erzahlungen nicht fortgesetzt, und auch

wir wollen dieselben bier abschliessen , da in den folgenden ein-

gestandener Massen der Sage eiitnommenen Erzahlungen die

Romer nur wenig vorkommen. Die Benutzung dieses Theils der

armenischen Geschichte hat weit mehr Verwirrung als Nutzen

gebracht, und mit Recht haben die neueren Geschichtschreiber

den Moses nur sehr selten gebraucht.

Ganz anders wird sich unser Urtheil iiber den Werth des

alteren Theils von Moses Geschichte stellen, wenn wir denselben

nicht als Geschichtschreiber, sondern als den Ueberlieferer arme-

nischer Sagen betrachten. In dieser Ilinsicht ist er geradezu un-

schatzbar zu nennen
,
wenn auch zugegeben werden muss , dass

er die Sagengeschichte willkiihrlich zerrissen und im vermeint-

lichen historischen Interesse mit Zusatzen versehen hat, welche

wieder entfenit werden miissen. Gleich am Anfange seiner Ge-
schichte benutzt Moses die armenischen Sagen, wo es ihm passend

erscheint. So horen wir (1, 12) von eiiiem vielfressenden Shai-a,

(loch scheint von ihm weiter nichts bekannt
,
nur leitet er (2, S'

Gushar auf denselben zuriick. Die Heleckung des Ara durch die

Aralez (1, 15) haben wir schon frdher erwahnt (Bd. 1, 736); was
aber noch sonst von Semiramis erzahlt wird (1, 17 fg.j, scheint eher

aus Mar Abas Qatina und ahnlichen Schriften geschopft als aus
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der armenischen Sage, mit Ausnahme der Erzahlung von der

Griindung von Van und von dem Kampfe init Zarathustra. Die

erste wirklich ausfiihrliclie Mittheilung aus dem Sagenschatze ist

die Erzahlung von dem Kriege des Helden Tigran gegen einen

medisclien Schlangenkonig (1, 24 fg.). Dass die Erzahlung keinen

historischen Werth hat, ist schon gesagt, auch sonst diirfteii

einige Zuthaten zu entfernen sein. Zweifelhaft ist, ob der arme^

nische Konig wirklich Tigran hiess, denn aus I, 30 (= p. 124, 8

fg. ed. Veil.) scheint mir vielinehr hervorzugehen ,
dass die Sage

denselben Artashes nannte ;
den Konig Tigran als Zeitgenossen

des Kyros wird Moses wol aus Xenophons Kyropadie entlehnt

haben. Noch grossere Bedenken als gegen den Namen Tigraiies

liegen gegen den Namen Azdahak oder Astyages vor, obwol man

gerade auf diesen Namen und die Autoritat des Moses ein beson-

deres Gewicht zu legen pllegt. Auf diese Autoritat hin wird die-

ser Azdahak nicht bios fiir Astyages, sondern auch fiir den Azhis

dahaka der eranischeii Heldensage gehalten, eine Ansicht, gegen

die wir uns schon friiher ausgesprochen haben. Nur ini \ orbei-

gehen wollen wii; bemerken, dass Azhis dahaka in der eranischen

Sage nicht als ein medischer, sondern als ein babylonischer Kb-

nig erscheint, nicht bios er, sondern auch seine Nachkomnieii

i'Hd. 1, 532. 551), die s])ater auch in Kabul auftreten (ib. 567.,

weil sie nach dem Falle ihres Ahiiherrn nach Osten geflohen sind.

Was aber die Verbindung des Azdahak mit Astyages betriffi;, so

wird es nbthig sein, die eigeiien Worte des Moses hier beizufiigen.

Sie lauten 30 = p. 124 ed. Ven. - folgenderniassen : »Es be-

stiitigen diess wahrhaftig auch die rythmischen Lieder ^
: ,

welche

mit Tiiebe erhalten haben, wie ich bore, die Bewohner der wein-

reichen Gegend Goghthen. In ihnen sprechen sie von Artashes

und seinen Nachkomnieii und erwaluien allegorisch auch die

Nachkommen des Azdahak, indeni sie dieselben Schlangenkindei

vishapazomik
)
nennen, denn Azdahak heisst in unserer Sprache

soviel als Schlaiige vishap).« Die Sadie verhalt sich also so, dass

die Gesiinge von Goghthen vonWesen sprechen, die sie Schlangen-

kinder (vishapazomik
j
nennen ;

darunter versteht Moses eigen-

machtig Azdahakskinder ,
indeni er aniiinimt, dass man statt

vishap auch azdahak sagen kbnne ,
da beide ^Vorte im Aimeiii-

1; Vgl. uber den AusdruckDulaurier im Journal asiatique Ib52, p. 25—27.

15*
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schen den Drachen oder die Schlange bezeichnen. Man sieht

also , dass die Allegoric ganz auf der Seite des Moses ist , indem

das Wort azdahak in den Gesangen gar niclit vorkommt, son-

dern vishap^ ein Wort, das auch Moses gebrauclit, wenn er an

andern Stellen von diesen Wesen spricht (p. 127,2. 287,8 v. u.j.

Es sind fabelhafte Wesen, die mit dem Otterngeziichte des N. T.

viele Aehiilichkeit gehabt zu haben scheinen
,
auf die sich aber

nacb Moses (2, 8) ein adelu;bes Geschlecht Armeniens zuriick-

fiihrte ; denn Tigran-Artashes brachte die Familie des besiegten

Schlangenkonigs nach Armenien und siedelte sie in Goghthen
und in der Nahe des Masisberges an. Auch dass der Schlangen-

konig Biurasp d. i. baeyaracpa geheissen habe, ist wol bios eine

Annahme des Moses, nicht der Quellen , dass aber der Berg , an

welchem die Nachkomnien des Schlangenkonigs ihr Wesen trei-

ben, der Berg Masis oder Ararat war, geht aus den Aeusserungen

des Moses (2, 49; klar hervor. Dieser fabelhafte Konig Tigran-

Artashes muss es nun auch sein, voji welchem Moses 2j 49 fg.

spricht, er hat die ganze Geschichte von Yagharshak bis Erovand

II willkiihrlich zwischen die Sage eingeschoben. Dass dem so

sei, verrath Moses selbst auf mancherlei Weise, denn er sagt

selbst (2, 51 fin.), dass Argam, der treue Yasall des Artashes, der-

selbe sei wie Argavan; diesen Argavan hat er aber schon Y
erwahnt , und dass diese Gleichsetzuiig keine willkiihrliche ist,

sieht man daraus, dass in einem an der zuletzt genannten Stelle

citirten Yerse die Prinzessin Sathinik vorkommt
, welche mit der

Geschichte des Artashes innig verwebt ist. Demnach ist es nicht

zu kiihn, den fabelhaften Artashes des ersten und zweiten Buchs

bei Moses zu eiiier Person zu verbinden. Wahrscheinlich ist

auch der fabelhafte Erovand I, von welchem Moses 1, 22 redet,

bios eine Fiction, wie auch der eben daselbst erwahnte Jude

Shambath, der nur ein Yorlaufer des spater erwahnten Sembat
sein soil. Ausser dem Kriege mit dem Schlangenkonige erzahlte

also noch die Sage, wie Artashes mit Hiilfe seiner treuen Yasallen

Argavan und Sembat sein vaterliches Reich wieder gewann, xmd
den Raub der schonen Aianentochter Sathinik. Die am Masis-

berge wohnende Schlangenfamilie rachte sich an Artashes fiir das

ihrem Ahnherrn zugefiigte Leid, indem sie deii Sohn des Artaslies

und der Sathinik, Artavazd, entweder verzauberte oder gar einen

Damon an desseii Stelle unterschob. Dieser entartete Sohn suchte
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die getreuen Vasallen seines Vaters zu verderben, was ihm bei

Argavan und seiner Familiesganz
^
bei Sembat wenigstens ziim

Theile gelang. Wahrscheiiilich wiirde Artavazd, als er zur Re-

gierung gelangt war, die ganze Welt verwiistet haben, ware er

nicht schon in den ersten Tagen derselben in den Berg Masis

verbannt worden, wo er nun angekettet liegt. Auf die Beriihrung

dieser Araratsage init der Demavendsage haben wir schon oben

hiiigewiesen ; eine Abweichung scheint zu seiu , dass Artavazd

oifenbar als gewaltiger Jager gedacht wurde, denn auf dem Wege
zur Jagd geschielit es , dass er entriickt wird. Bemerkenswerth

scheinen mir die Schmiede ,
welche mit Artavazd wie mit Dahak

in Verbindung gesetzt werden.

Eine Schwierigkeit
,
die ich iiicht zu losen vermag, machen

die 8ohne des Artashes. Die Sohne des Artashes I bei Moses

sind (1, 31; Bab, Tiran und Vahakn, die des Artashes II (2, 53

Mazean, Tiran und Artavazd. Die Dreiheit ist in beiden Fallen

zu beachteu, im Uebrigen aber scheint inir eine Vereinigung un-

moglich, Es hat aber die arinenisehe Heldensage offenbar ausser

den Thateii des xlrtashes auch nuch die maiicher mit ihm ver-

bundener Helden besungen, so die Thaten des Bagratuniers

Sembat und seinen Kampf gegen Domet der falschlich von Moses

fiir Domitiaims gehalten wird), die Geschichte seines Nachkom-

men Trdat und sein \^eriialtuiss zur Konigstochter Eraiieak und

zu der schonen Nazinik, den Untergang des Argavan und seiner

Familie ,
die Gefangenschaft des Zareh und seine Befreiung aus

derselben. Alle diese Erzahlungeii sind aus den Ueberlieferungen

von Goghtheu gcschopft, wir kdnnten sie Araratsagen nenneii,

da sie sich vielfaeh an diesen Berg angeschlossen zu haben schei-

nen. Bemerkenswerth ist aucli das Geschlocht der Amatiini,

dessen Ursprung ausdrucklich auf Eran zuriickgefiihrt wird und

das sich sclbst Maniini nauiite, also woi von Maim abzustammen

vorgab. Es verstelit sich, dass damit der armenische 8agenschatz

nicht erschopft ist, es mogen sich an andere Berge ahniiche

JSagen angeschlossen haben. Namentlich ist der Name Artavazdes

in der armenischen Geschichte viel zu beliebt, als dass wir ihn

einzig auf den oben genaniiten bdsen Artavazdes zuruckfiihren

kdnnten, cs muss auch gute Ilelden dieses Namens gegeben ha-

ben. Im Avesta Yt. 5, 72. 13, 112. 113; fiiiden wir zwei Asha-

vazdao geiiannt , dieser Name ist von Artavazdes nur dialektisch
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verschieden, Der eine Ashavazdao ist eiii Sohn des Pourudakhsti^

der andere des ^ayiizdri^ beide sind Verehrer der Anahita, und

zwar verehren sie dieselbe ))bei dem gltozenden Nabel der Ge-

wasser«, d. i. bei dem Perge Apanm napat^ dem in Armenien ge-

legenen Nipbates der Alten (Bd. 1, 173). Wir werden also auch

diese beiden Ashavazdao nach Armenien setzen miissen. Sie

bitten um Besiegung der turanischen Daniis und besonders des

Kara Acbana und Yara Acbana; moglich, dass der Name danu

bei den Eraniem eine Bezeichnung fiir die Volkerschaften war^

welche vom Kaukasus aus die Westgranze des Landes be-

drohten.

Die Betrachtung dieser Reste der armenischen Heldensage

erganzt unsere Kenntniss der eranischen Sage iiberhaupt in mehr

als einer Hinsicht. Die Turkeniiberfalle, welche den Mittelpunkt

der uns bekannten eranischen Sage bildeii
^ erstrecken sich etwa

von der Umgegend von Balkh bis nach Shahrud
; weiter gegen

Westen zu verschwinden die Wachtthiirme, welche die besorgten

Einwohner zu errichten pflegen^ um die herannahendeu Tiirken-

schaaren zeitig genug erspahen zu konneii
,
denn sie sind nicht

mehr nothig ; die turanischen Raubziige diirfen natiirlich nicht

allzu weit ausgedehnt werden, sonst halt es schwer^ die geraachte

Beute in Sicherheit zu bringen. Daraus folgt^ dass die epischen

Erzahlungen, welche die Einfalle der nordischen Stamme behan-

deln, nur in denjenigen Landstrichen lebendig sein konnteii^

welche die Gewohnheiten der Stamme am Oxus und Yaxartes

aus eigener Auschauung kaunten, Dass die mehr gegen Westen

gelegenen Landstriche ohne Sagen gewesen seien, soil darura

nicht behauptet werden , aber es diirften andere an die Stelle der

ostlichen getreten sein. Die Landstriche namentlich im Norden

von Atropatene und Armenien hatten von den Turaniern am
Oxus und Yaxartes nicht das Geringste zu flirehten, sie sind aber

darum kaum in einer besseren Ijage gewesen als ihre gegen Osten

wohnenden Stammesgenossen
,

denn ein noch gefahrlicherer

Feind sass ganz in ihrer Nahe. Es waren diess die wilden Ydlker-

schaften, welche in Daghestan und im Kaukasus sassen, zum
Theil vielleicht selbst jenseits der geiiannten Gebirge. Sie hatten

den Vortheil, dass sie sich in ihren Bergen, imbemerkt von den
Eraniern, in grdsserer Menge sammelu und dann iinvermuthet

hervorbrechen und die Bewohner der siidlichen Lauder auspliin-
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derii konnten. Die Geschichte berichtet uns von mehreren sol-

chen Ziigen, schon die Skytheii^ welche den medischen Kyaxares

bedrangten ^ siiid hieher zu rechnen
;
denn wenn wir aucb ziige-

ben, dass dieser Skytheiieinfall dureh die Wanderung eines frem-

den Yolkes veranlasst worden sei, so haben sicli doch demselben

gewiss grosse Scliaaren der kaukasisclien Volkerscliaften ange-

schlossen. Zwei andere Alaiieuziige unter Vologeses I und II

haben wir oben zu erwahnen gehabt. Auch das Hhahiiame in

seinem mythischen Tlieile erwiihut die Kampfe gegen die Alanen

dfters, ohiie sie jedoch naher zu beschreibeu
;
aus den armeiii-

schen Erzahlungen liisst sicli schliessen, dass diese Alanenkampfe

in ihrer Sage ein beliebtes Thema wareu. Spatere Muhammeda-
ner lassen aus diesen Gegenden A'ajuj und Majuj hervorbrechen,

es sind diess die Scbaaren aus Magog, die unter einem Konige

Gog stehen und bereits bei Ezechiel (38, I fg. 33, I fg. t erwabnt

werden. Sie wurden in derselbep Weise gefiirchtet wie die Tu-

raiiier in Osteran und diirften in der westeranischeu Sage auch

eine ahnliche Rolle gespielt haben

NEUiNTES EAPITEL.

Das Reich der Sasaniden.

Der Untergang des Arsakidenreiches erfolgte nicht wie der

des Reiches der Achameniden durch einen x\nstoss von aussen,

sonderii durch die Gewalt innerer Verhaltnisse
,

die man wol in

Eraii gekannt haben wird , die aber das Auslaud uberraschten

.

Die uuvollstandigeu Nachvichteu ,
welche wir vom Reiche der

Arsakiden besitzen
,
inaelien es unmdglicli

,
genau die Griinde

anzugeben, welclie zu der AuHbsung des Reiches tiihrten ; doch

werden unscre Vermuthungen iiber die Lrsachen dieses Ereig-

nisses kaum viel von der Wahrlieit abweichen. M enn auch die

ersten Regriinder des Arsakidenreiches vielleicht die stolze Ilud-

nung gehegt haben inogen
,
es werde ihneii gelingen

,
das alte

Achameiiidenreich in seiner gauzeii Ausdehnung wieder herzu-

stcllen, so musste ihneii doch bald klar werden, dass die \ erhalt-

1 Cf. Herodian h, 2.
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nisse sich in der Art geandert Batten, dass man kaum an die Ver-

wirklichung jenes Planes denken konnte. Selbst im Osten waren

durch inzwischeii eingewanderte Volkerschaften starke Reiche

gegriindet worden, welche vorerst eine Ausdehnung bis an den

Indus unmoglich machten; im Westen aber stiess man, nachdem

man daran denken konnte die Granzeii iiber die des eigentlichen

Eran zu erweitern, gar bald auf die Macht der Romer und deren

festen Willen, sich inMesopotamienwie inArmenien festzusetzen.

Die Farther scheuten sich vor einem ernsten Kampfe mit den

Romern, denen sie sich offenbar nicht gewachsen fiihlten, und

wichen demselben laiigere Zeit aus, ohne jedoch von ihren An~

spriichen etwas aufziigeben ; offenbar hofften sie auf Ereignisse,

die ihnen erlauben wiirden ihre Zwecke zu erreichen, ohne darum

einen Krieg mit dem Romerreiche Avagen zu milssen. Diese Er-

eignisse traten wirklich ein, aber die Farther hatten nicht die

nothige Einsicht, um sie zu benutzen. Nach der Niederlage des

Crassus war das Ansehen der romischen Waffen in Asien schwer

erschiittert und innere Kampfe hinderten die Republik, mit dem
nothigen Nachdruck in diesen Gegenden aufzutreten. Die \ dl-

ker Vorderasiens waren zum Abfall von Rom bereit
, und waren

die Farther mit starken Ileeren und festen Absichten iiber den

Euphrat gegangen, so wiirde sich der grosste Theii der jenseitigen

Stamme ihnen angeschlossen haben
;

statt dessen begniigten sie

sich mit planlosen Raubziigen, sei es, dass der damals regiereiide

Konig nicht die rechte Thatkraft besass ,
oder dass man von den

Verlegenheiten der romischen Republik nur ungeniigend unter-

richtet war. Vierz'ehn Jahre nach der Schlacht von Karrhae

stellte Rom sein altes Uebergewicht in Vorderasien wieder her,

und fiir die Farther zeigte sich nie mehr eine Gelegenheit, mit

Erfolg iiber den Euphrat vorzudringen. Daran hinderte iibrigens

sehr bald auch der Verfall des parthischen Reiches im Inneren,

der bereits seit dem Tode des Vologeses I sichtbar wird. Die

einzelnen Frovinzen machen sich unabhangig vom Grosskonige,

und zwar scheinen es Glieder der koniglichen Familie selbst ge-

wesen zu sein, welche sich dort festsetzten und durch ihr Betra-

gen zur Schwachung des koniglichen Ansehns beitrugen. Einen
Fingerzeig geben tins hierin die oben schon (p. 106

)
erwahnten

Nachrichten iiber das Verhaltniss der Stainmeskonige
, die wir

getrost auf die letzten Zeiten der Arsakiden beziehen diirfen.
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Die Granzen, welche das Eeich der parthischeii Konigsfamilie

umfasste^ scheinen ostlich nicht viel iiber Rai hinausgereicht zu

liaben^ und auch die nachsteii Verwandten, die sich gleicher Ab-
stammuBg riihinten , scheinen iiur sehr ^viderwillig dem Gross-

konige einen Vorrang zugestandeii zu haben. Nicht zu iibersehen

ist auch, dass culturhistorische, besonders religiose Yerhaltnissc

zum Falle des Partherreichs mitgewirkt habeii mogen. Mesupo-

tamien, das alte unbestrittene Eigeiithum des Achamenidenreiches,

war seit dem Zuge Alexanders des Grossen fiir Eran so gut wie

verloren. Das ganze Aussehen des Landes hatte sich verandert,

Stadte waren in grosser Anzahl gegriindet worden und in ihnen

hatte eine eingewanderte griechische Bevolkerung das Ueber-

gewicht. Schon zur Zeit, als der armenische Kbnig Tigranes sich

jVIesopotamiens bemachtigt hatte (cf. oben p. 92), hbren wir, dass

dieser Theil der Bevolkerung ihm nur ungern gehorchte und die

abendlandische Regierungsweise vorzog. Die Ilinneigung ziiiu

Abendlande wurde noch verstarkt, als das Judenthum und Chri-

stenthum in Mesopotamien Fortschritte machte. Wir haben ge-

sehen (p. 157), dass wahrend der Partherhenschaft der Konig

Izates von Adiabene zum Judenthum iibertrat. Es wird uns be-

richtet, dass seine Unterthanen diesen Schritt iibel aufnahmen

;

dass auch der Partherkbnig davon betrofFen war, wird nicht ge-

sagt. Wenii wir nun aber weiter erfahren, dass Izates seine flinf

Sohue in Rom erziehen Hess, wenn er aus diesem Grunde sich

weigerte, an einem vou dem Grosskbnige geplanten Kriege gegen

die Romer Theil zu nehmen, so musste dieser doch sehr wenig

politischen Sinn gehabt haben, wenn er die Gefahrlichkeit solcher

Uebertritte nicht eingesehen hatte. Die Geschichte der Entwick-

limg des Christenthums in Mesopotamien keiinen wir zwar nicht

genau, doch wissen wir, dass es sich bereits in dem ersten Jahr-

hunderte n. Chr. Gcb. dort festsetzte, und dass es gleichfalls

seine Blicke gegen AVesten wendete. Langsamer entwickelten

sich die Verhaltnisse in Armenien. Die so lange fortgesetzten

Kampfe um die Oberherrschaft hatten dort zwar mit eiuem billi-

gen Yergleiche zwischeii den beiden sich bekampfeiiden Machten

geeiidet, im Gaiizen koiuite es aber den Eiiigebornen nicht ent-

gehen, dass die grbssere Mucbt auf Seiten des AVestens sei und

dass man gut thue ,
sich des Schutzes des romischen Kaisers zu

versichern, der, als der entferiitere
,

jedenfalls der bequemere
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Herrscher war. Die Heziehungen zu Horn batten aiich die Arme-

iiier bis zu einem gewissen Grade mit den Sitten und Gewobii-

heiten der Romer bekannt gcmacht, und auf diese Weise die

wichtigen Ereignisse vorbereitet, welclie bald nach der Begriin-

dung der Sasanidenherrschaft in Armenieu eintreten sollten.

Wie das Christenthum und Judeiithum im Westen, so drang im

Osten der Buddhismus gegeii das eranische Gebiet vor. Bereits

seit 260 V. Chr. seheu wir denselbeii den Indus liberschreiten

und unter der indischen Bevolkerung Kabulistans Glaubige su-

chen und linden. Die Herr^chaft der Griechen wie der Indo-

skythen begiinstigte seine Verbreitung. Dass er auch unter der

eranischen Bevolkerung Glaubige fand , bcweist der Hass der

ertoischen Priesterscliaft gegen denselben , von welcbem die Ge-
staltung der Zarathustralegendo geuligeudos Zeugniss ablegt.

Das Vordriiigeii fremder Religion en vum Westen und Osten

scheint gegen das Eude der Partherherrsehaft die Gliiiibigen

Erans init banger Besurgniss erl’iillt und eine Art Reaction gegen

die neuen Glaubensweisen liervovgebraelit zu haben. Es ware

allerdings gewagt, weun wir annehmeii wollten^ diese religiose

Reaction babe den Sturz der Arsakiden verschuldet
, da fiir eine

solche Behauptung keinerlei Beweise beigebracht werden konneu.

Dagegen konneu wir mit JSicherheit bebaiipten^ dass sicbdie iieue

Dynastie nacii ihrer P>egriindung diesor religiosen Aufregung mit

Nutzen zu ihrer Befestigung bedienen konnte, und der Verlauf

unserer Erzabliing wu*rd zeigen
,

dass diess auch in der That ge-

schehen ist.

Die Quellen, welche uns fiir die (iescliichte der Sasaniden

zu Gebote steluen, lassen sich in mehrere Olassen theilcn. Voian
stellen wir die abendlandischen Schriftsteller

, die uns auch bier

die zuverlassigsten Hericlite geben Vielfach sind es nur gelegent-

liche, vereinzelte Notizen, die sich bei den griechisrheii und latei-

niscben Gescbichtschreibeni dieser Zeit vorfinden . doeh haben
%vir auch das Gliick, iiber einzelne wichtige Ereignisse und Zeit-

raume die Aufzeichnungen von Mannorn zu besitzen, welche als

Aiigenzeugen den Ereignisscn beigewohiit haben, voran stellen

wir unter ihnen Amnuaniis Marrellinus und Procopius, dann
auch den Eutropius, Zutn (usten Male sind wir bei diesem Zeit-

raiim der eranischen Geschichte in der Lagc
,
auch eiiiheimische

Quellen zu be^itzen, die abcr freilich allesainmt sehr viol zu wiin-
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schen iibrig lassen. Voran stellen wir das Shahuaine des Firdosi,

an das sich die Berichte des Hamza , des Mujmil utlewarikh und

grossentheils auch IVIasudi anschliessen
;
hierher ist auch Agatliias

zu stellen, der in seineu Mittlieiluiigen, soweit dieselben aus rra-

iiischer Quelle geschdpft sind, meist sehr sellon mit dieser Reibe

von Geschichtschreibern iibereinstimmt und dadurch das verlialt-

nissmiissige Alter ihrer Naehrichten verbilrgt: cs sind diess,

wenn auch nicht die authentischsten, so doch die offieielleii Naeh-

richten des Perserreiches. ^ erschieden davon ist eine zweiteReihe

von Historikern wie Ibn Alathir und Mirkhond , die oft ganz

erheblich von den ersten abweichen
;

sie scheinen sich hauptsach-

lich auf Tabari zu stiitzen, doch wird sich dariibev erst sieher

urtheilen lassen, wenn einmal der Text dieses Geschiehtschrei'-

bers fiir diese Periode vorliegt. Als cine dritte Keihe orientali-

scher Quellen mochten wir noch die christlichen Schriftsteller

nennen, welche Ereignisse der Sasanidengesehichte in armeiii-

scher
,

syrischer oder arabischer ^prache beschrieben haben,

unter welchen namentlich die zuerst genaiinten Armenier einen

hervorragenden Platz einnehmen. Mit den abendliindischen Be~

richten konnen auch diese hinsichtlich der Treue nicht verglichen

werden. Je geringer Avir den Werth der morgeiilandischen

tSasanidengeschichte anschlagen
, desto grosser wiirde der Werth

von Tnschriften der Sasanidenkbnige sein. Leider sind die bis

jetzt bekannten Inschriften weder zahlreich oder umfangreich,

noch auch durch geschichtliche Naehrichten bedeutend , dazu

auch ihre Erklarung vielfach unsieher , so dass nur wenig Ge-

brauch von ihnen gemacht werden kann.

1. Ardeshir Papekan. Die Tlcrkunft und Geschichte

des Begriinders der Sasanidendynastie ist kaum weniger in Fabeln

gehiillt als die des Kyrus war, kurze Zeit nachdem er den Thron

der Achameniden aufgerichtet hattc. 8choii friiher Bd. 1, 721^)

haben wir geseheii , dass nach dem Konigsbuche der Kbnig Ar-

deshir diraz-dast einen Soliu Sasaii hatte

.

der sich aus Uiimuth

dariiher, dass Humai zur Kbnigin erhoben wurde, vorn Hofe ent-

fernte und seiiien Wohnsitz in Ni^hapur aufsciilng fin (legen-

satze dazu nennt Firdosi spater - den Sasan einen Sohn des Dara,

der zur Zeit, als das alte ('nanische Reich durch Alexander in

1) f^hahn. p 1247. H v u. und 12 is m ed Mac

2; ibid. p. 1365 init.



2:36 Funftes Bxich : Geschichte und Politik.

Triimmer ging, nach Indien entfloh und dort in der Verborgen-

hcit und grosser Durftigkeit lebte. Sein Sohn wurde wieder Sasan

genannt, derselbe Name blieb durch vier Generationen, wahrend

welcher die Glieder der Familie als Hirten und Karavanenfuhrer

ihr Leben fristeten. Der jiingste dieser Sasan kam wieder nach

Eran und zwar nach der Persis zuriick, und begab sich als Hirte

in den Dienst eines gewissen Papek oder Babek
, der Furst von

Istakhr war, ein tapferer Mann, dessen Stammbaum wir aber

nicht genau zu verfolgen vermogen. Dieser wurde durch einen

Traum auf die Bedeutung des jungen Hirten aufmerksam ge-

macht; auf sein dringeiides Befragen offenbarte ihni derselbe seine

liohe Abkunft, worauf ihm Papek seine Tochter ziir Frau gab und
ihn so aus seiner Niedrigkeit emporhob

;
die Frucht dieser Ehe

war Ardeshir. Weit weniger romantisch lautet der Bericht Ibn

Alathirs, mit welchem auch Mirkhoiid ziim Theil iibereinstimmt.

Hiernach war Sasan, Ardeshirs Grossvater, bereits ein angesehe-

iier Mann, der nicht in Tstakhr selbst, aber in einem Dorfe in der

Umgebung dieser Stadt wolinte; er verheirathete sich mit einem

Madchen aus dem alteii kduiglicheii Stamme (nach Ibn Alathir

soil derselbe den Namen Badrenji, etwaOrangen, gefiihrt haben',

und wurde Vorstand eines Anahitatempels. Sein Sohn w^ar Papek,

der seinem Vater in seiiien Wiirden nachfolgte und dieselben auch

wieder auf seinem Sohn Ardeshir vererbte. Die Herkunft des

Ardeshir aus Istakhr wird auch von Agathangelos 1,2 p. 25 ed.

Yen.) sowie von Moses von Khorni (2, 69) bezeugt, auch Hero-

dian (6, 2) nennt ihn einen Konig der Perser, und Dio (80, 3)

wenigstens einen Perser. Ebenso Zonaras (12, 15], der ihn aus

niedrigem Geschlechte stammen lasst. Hinsichtlich des Stamm-
baumes wissen wir aber aus Ardeshirs eigenen Inschriften . dass

er ein Sohn Papeks (Papekan) war, und da er sich die Bezeich-

nung eines Gottes (bag) beilegt, so werden wir auch nicht be-

zweifeln diirfen, dass er selbst seinen Stammbaum auf die konig-

liche Familie zuriickfdhrte.

Einen Gegensatz gegen diese wie ims scheiiit durchaus wahr-

scheinlichen und verlasslichen Nachrichten bildet der sonst in

persischen Dingen so zuverlassige Agathias

.

Er lasst den Papek

1) Papekan ist die altere, Babegan die neuere aber gewohnliche Form
des Namens, die wir darum auch in der Folge anwenden.

2) Hist. 2. 27
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im Lande der Kadusier wohiien und dort das Schuhmacherhand-

werk oder einen andern niedern Beruf treiben^ nebenbei aber soil

er sich gute Erfahrungen in der Astrologie gesammelt haben. Als‘

nun einmal ein das Land durchziehender Soldat Namens Sasan

bei ibm zu Gaste war und Papek aus gewissen Vorzeichen er-

kannte , dass der Sohn dieses Sasan zu grossen Dingen bestimint

sei, so trat er ihm die eigene Frau ab, da er weder Scbwester nocli

Tocliter hatte. Aus diesem Umgange entstand Artaxerxes^ der von

Papek bios erzogen wiirde; spliter, als Ardashir bereits Konig
war, entstand einStreit zwiscben den beiden angebliclieu Vatern,

der dadurch beigelegt wurde, dass man ihn als Sohn des Papek,

aber aus dein Stamnie Sasans bezeichnete. Icli kaniidieselNIitthei-

lung in dieser Form nur als eine absichtliche Entstellnng an-

sehen. Selbst wenn wir zugeben wollten, dass die Erzahlung

durchaus echt sei, so wiirde man dock verneinen milssen, dass sie

in dem koniglichen Geschichtswerke so gestanden haben kdnne,

aus dem sie doch mitgetheilt sein will. Mir scheint es kaum zwei-

felhaft, dass Agathias oder der Syrer Sergius, von dem er seine

Nachrichten erhielt, die oben mitgetheilte fabelhafte Erzahlung

aus Hass gegen die Perser absichtlich in dieser Weise verdrehte.

Auf die Angabe, dass Papek im Lande der Kadusier gewohnt

babe, ist nicht das geringste Gewicht zu legen .

Wie an die Geburt des Ardashir, so kniipfen sicli auch an

die Geschichte seiner Thronbesteigung eine IVIengc von Fabeln,

auf welche Moses von Khorni '2, 70) nur kurz anspielt, die wir

aber zum Theil aiiderwarts ausfiihrlich mitgetheilt finden. Horen

wir zuerst das Kbnigsbuch. Als Ardashir heranwuchs
,
gelangte

der Ruf von seinen ausserordentlichen Kenntnissen und Gaben

bis zu dem Partherkonig Ardevan, w elcher in Rai residirte. (An-

dere setzen ihn nach Ispahan und selbst nach Ahwaz) , und er

verlangte, dass Ardashir an seinen Hof komnien solle. Papek

konnte das Verlangen nicht abschlagen , und Ardashir lebte dort

anfangs geehrt, bis es ihm einmal gelang, auf einer von Ardevan

abgehaltenen Jagd einen machtigen wilden Esel zu erlegen und

diese That standhaft als die seine aufrecht erhielt gegeniiber der

lugenhaften BehaupUmg eines Sohnes des Ardevan, er sei der

gliickliche Jager gewesen, Erziirnt iiber diese ^ ermessenheit,

1; Anderer Ansicht ist Lassen, ind. Alterthumsk. 2, OS

5
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verurtheilte Ardevan den Ardashir, die Aufsicht iiber seinen Stall

zu fiihren , und in dieser untergeordneten Stellung musste Ar-

dashir eine Zeit lang verbleiben und kniipfte in dieser Zeit ein

l^iebesverhaltniss mit einem Madchen des koniglichen Harems
an. Als nun Papek starb, ernannte Ardevan seinen altesten

Sohn Pahman zum Konige der Persis, woriiber Ardashir sehr

ungehalten war; zugleich verkundeten Sterndeuter dem Konige,

er werde innerhalb neun Tagen durch die Flucht eines Menschen
in grosse Aufregung gerathen, der bestimmt sei, ein grosser

Kbnig zu werden. Von diesen Umstanden war Ardashir durch

seine Geliebte in Kenntniss gesetzt worden
, und beschloss mit

ihr zu fliehen. Auf den Pferden des koniglichen Marstalles be-

werksteiligten sie die Flucht, bei wcicher das Madchen auch

einen Theil der Scliatze Aidevans mit sich nahm. Her letztere

suchte die Fliichtigen einzuholen, sobald er sie vermisste, aber

ohne sie erreichen zu konnen. Die Sage behauptet, dass Perso-

nen, welche den Fliichtigen begegnet waren, dem Ardevan be-

richteten, es sei ein Kock dem Pferde des Ardashir nachge-

laufen ; der Minister deutete seinem Herrn die Evscheinung

dahin, dass dies die Majestat sei^)^ wenn sie den Ardashir

erreiche, da niitze alle Verfolgung weiter nichts mehr. Und wirk-

lich , mehrere Personen , denen Ardevan spater begegiiete
, be-

haupteten
,
der Pock sei hinter Ardashir auf dem Pferde geses-

sen. Da gab Ardevan die nutzlose Verfolgung auf, ging nacli

Hause und bereitete sich zum Kriege. — Nur weuig verschieden

ist die Erzahlung des Agathangelos . Nach ihm war Ardashir

einer der Grossen des Reiches, von Geburt ein Assyrer, der eine

Liebschaft mit der Tochter eines Ministers unterhielt
, die am

Hofe diente und mit dem Konige und der Kdnigin in demselben

Zimmer schlief. Da hdrte sie einstmals, dass Ardevan, der in der

Astrologie wohl erfahren war, zu seiner Gemaldiu sagte, der

Stand der Gestirne sei gegenwUrtig der Art, dass ein Untergebe-

ner, der sich gegen seinen Herrn empore, denselben besiegen und

1) Ihr Name wird Gulndr Granatenblute, genannt.

2) Es ist wol eher der Siegesgott Veretliraghna gemeint
, wekher nach

Yt. 14, 25 auch in der Gestalt eines Bockes erscheint.

Vgl. jetzt den griechischen Text bei lianglois
, (’ojlection des anciens

historiens de lArmenie T. 1, 109 fg.
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sich zum Herrscher aufwerfen werde. Augenblicklich stahl sieh

Artadukht (so hiess das Madchen) unbemerkt aus dem Schlafzimmer

und elite zu ihrem Geliebten, dem sie das Geheiinniss ofFeiibarte,

nachdem er ihr geschworeii liatte, dass er sie auf alle Falle zu

seiner Gemahlin machen wolle. Ardashir wiegelte nun im Ver-

trauen auf dieseProphezeiung die iibrigen Grossen auf, die schon

lange init der tyrannischen liegierung des Ardevan unzufrieden

waren. Es wurden diesem Bcdingungen gestellt, ehe man ihm

den Geborsam aufkiindigte, er wies dieselben sclirofF zuriick, da

er nicht ahnen konnte , dass sein Geheiinniss verrathen sei, und

so kam es zum Kriege zwischeu ihm uud den VerschAvorern, an

dereu Spitze Ardashir stand.

Wir glaubten diese Erzahlung mittheilen zu sollen, nicdit

weil wir dieselbe fiir wahr halten
,

sondern well sie ,
wie man

sieht, schon friihe allgemein angenommen wurde; man kann sie

iibrigens ohne Schwierigkeit entferneu, da sie mit den wirklicheu

P>egebenheiten in keinem Zusammenhange steht, Ardashir hat

schwerlich je an dem Hofe Ardevans gelebt, und richtiger ist wol

die Erzahlung einer anderen Reihe von Geschichtschreibern

(mit welchen iibrigens auch Firdosi iibereiustimmt; ,
dass die

Emporung von der Persis ausgegangen sei. Nach Hamza ging sie

von Istakhr selbst aus
, Ibn Alathir aber , dem auch IVIirkhond

folgt, sagt, dass der Statthalter der Persis auf die Fiihigkeiten des

Ardashir aufmerksam geworden sei und denselben nach Darab-

gerd gesandt babe, um dort dem alten Vorstande in seinen Ge-

schaften beizustehen. Nach dem Tode des Alten wurde Ardashir

selbst mit der Verwaltung Darabgerds betraut. Nach Firdosi

wiirden wir den Ausgangspunkt der Emporung noch siidlicher,

in derNahe des Meeres suchen miissen. Wahrscheinlich arbeitete

sich Ardashir in der Weise wie Ibn Alathir beschreibt, aus kleh

nen Anfangen zu grosserer Macht empor, indem er benachbarte

kleine Hauptlinge bekriegte und besiegte und ihr Eigenthum an

sich zog. Nachdem er sich unbemerkt in dieser Weise vergrds-

sert hatte
,
glaubte er cinen kuhneren Streich wagen zu diirfen

:

er trieb seinen Vater an, den Statthalter der Persis aus dem Wege
zu raumen und ibn an dessen Stelle zu setzen. Sein Vater ge~

horchte, aber nachdem er den Statthalter beseitigt hatte, suchte

er einein andern seiner Siihne, Sliapur, deii Thron zuzuwenden,

weil er diesen mehr liebte als den Ardashir, Papek ^tarb iibrigens
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kurz darauf, und auch Shapur konnte sich gegen Ardashir nicht

halten. Anders freilich Firdosi: nach seiner Erzahlung ware Beh-

men ^ der Sohn Ardevans , der Statthalter in der Persis gewesen

und mit ihm batten sich die iibrigeu Abkommlinge des Hauses

Sasan gegen Ardashir verbunden, der seinerseits die Unter-

stiitzung des Kbnigs Tabak von Jihrem erhielt, um mit dessen

Hiilfe dem Behraen in offener Feldschlacht zn begegnen und zu

schlagen. Wie dem auch sei, so viel scheint gewiss, dass sich

Ardashir auf die eine oder andere Weise zum Herrn der Persis

machte. Ueber den weiteren Verlauf konnen wir nur mit Be-

stimmtheit sageii ,
dass nimmehr Ardashir allmiilig sich in der

Umgegend ausdelmte , aber es wird kaum mehr mdglich sein zu

ermitteln
,

in welclier Reihenfolge die kleinen Ktinige besiegt

wnrden^ deren Zahl Hamza auf 90 angiebt, und namentlicl!, wie

viele sellon besiegt waren^ als Ardevan es geratlien fand, sicli dem
weiteren Wachsthum dor Macht Ardashirs mit den Waffen in der

Hand zu widersetzeii. Wir mochten glauben, dass das erst ver-

baltnissmassig spat geschehen sei ^ als Ardashir im Siiden schon

grosse Macht erlangt hatte. Mujmil versichert ^ es sei geschehen,

naehdem Ardashir 17 Konige iiberwunden liatte^). Nach den

muhammedanisohen Berichten ware eine fdrmliche Herausforde-

rung mit bestimmter Ortsangabe fur den Kampf diesem entschei-

dehden Kriege vorhergegangen. So wird es wol nicht gewesen

sein; wahrscheinlich ist es aucli Zufall gewesen, dass die Ent-

scheidungsschlacht in der Ebene Hormuzjan geselilagen wurde,

die wir uns nicht weit von der Stadt Hormuz im siidliclien Ker-

man 2] entfernt denken diirfen. Ardevan wurde gefangen und ge-

1) Es kann nicht unsere Absicht sein
,
die Namen aller der kleinen Be-

zirke anzugeben, welche Ardashir nach und nach seinem Keiche einverleibte

,

einen Theil der Namen sowol der Xonige als auch der Bezirke die Namen
der letzteren sind nur zum Theil noch naehzuweisen) findet man bci Ibn Ala-

thir (Chronicon 1, 273 fg. ed. Tornberg,. Aus seinen Angaben siehl man
deutlich, dass Ardashir zuerst Eroberungen in der siidlichen Persis, Susiana

und Mesene machte, auch schon Kerman eroberte und selbst Ispahan be-

drohte, ehe er den Ardevan entscheidend schlug. Naehdem Ardevan gefallen

war, ergab sich ihm Hamadan und Adarbaidjan sowie Armenien, Mosul (d. i,

Assyrieii' und Sevad (Babylonien). Spater soli er auch Jorjan, Segestan, Ni-

shapur, Khudrezm, Merv und Balkh seinem Keiche beigefugt haben.

2) Den fabelhaften Bericht Firdosis iiber Ardashirs Eroberung von Ker-

man konnen wir ubergehen ,
er bezweckt eine unmogliche Ableitung des
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todtet, Oder er iiel in der Schlacht; die wol nur die letzte einer

ganzen Reihe von Kampfen gewesen ist i)
. Nach Firclosi heira-

thete Ardashir auf den Rath seines Freundes Tabak von Jihrem

die Tochter des Ardevan, d. h. er steckte sie in seinen Harem.

Wir halten diese Nachricht fur durchaus glaubAviirdig , auf diese

Art vereinigte Ardashir die legitimen Anspriiche der Familie Ax-

devans mit den seinigen. Was die Sohne des Ardevan betrifft, so

Avurden sie theils hingerichtet^ theils starben sie in derGefangen-

schaft, zwei derselbeii aber flohen nach Indien, eine Xachricht,

welche wohl zu beachten ist. Yon dieser Zeit an betrachtete sich

Ardashir als persischen Grosskonig und nahm diesenTitel ofFent-

lich an.

Es lasst sich denken, dass die Kampfe, diirch welche sich

Ardashir aus aiifanglicher Unbedeutendheit zu seiner hohen Stel-

lung emporgearbeitet hat, einen betriichtlichen Theil seines

Lebens hinweggenommen haben. Auch nachdem er die AYiirde

eines Grosskonigs erlangt hatte, blieben ihm die Kampfe nicht

erspart, ebeiisowenig Avie Ilinterlist und A erbrechen, um sich in

seiner neuen AYiirde zu befestigen. Seit Jahrhunderten AA^ar der

Stamm der Partherkonige, oder, Avie sie sich selbst genannt zu

haben scheinen, die Familie der PahlaA^s auf dem eranischeii

Thron gesesseii, und wenn auch ihre Alacht der eines Konigs der

Konige sehr Avenig entsprach, so hatten sie doch nie aufgehbrt

diesen Titel zu beanspruchen. Mit der A'^ertilgung der Familie

ArdeA^ans Avar der Thron nur insoweit erledigt, dass andere Mit-

glieder des Konigshauses zur Herrschaft gelangen konnten, Avel-

chem Ardashir nicht angehorte. Hier scheint nun dem Ardashir die

Xamens Kerman Y^-raniania der Aiten) A’on neup. Kirm
,
AVurm. Die Sage

selbst A'ergl. man bei F. Liebrecht : die Ragnar-Lodbroksage in Persien, in

Benfeys Orient und Occident 1 ,
561 fg. — Dass ubrigens Ardashirs Unter-

nehmungen nicht immer giiicklioh endigten, sieht man aus Firdosi. Dort Avird

erzahlt, dass die Kurden den Ardashir in einen Engpass lockten und so

schlugen, dass er nur mit Aliihe und AA'enigen Getreuen sich durch die Flucht

rettete. Er kam aber bald zuruck und iiberfiel die nun sorglos gcAvordenen

Kurden ganz unvermuthet
,
wobei ihnen die friihere Xiederlage reichlich ver-

golten wurde.

I’l Xach Dio 80, 3, Zonaras 12, 15 musste Ardashir den ArdeA^an dreiraal

schlagen, ehe er ihn iibenvand. Der Verfasser des Mujmil Avill wissen, da^s

Ardashir selbst seinen Gegner todtet e.

Spiegel, Eran. AltertlniTTJskuiiJe. III. 16
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Uneinigkeit der alten Konigsfamilie trefflich zu statten gekom-

men zu sein . Zwei Zweige derselbeu, Suren Pahiav und Aspa-

habedPahlav, sohnten sich mit dem neuen Herrscher aus, 'welcher

versprach, weder ihx Vermogen noch. ihre Wiirden anzutasten.

Dagegen weigerte sich der in Armenien regierende Arsakide, der

von den Armeniern Khosrov genannt wird^ den Ardashir anzu~

erkennen, und beanspruchte nach demTode Ardevans die Wiirde

und Macht des Grosskonigthums fur sich. Xach armenischen

Angaben ware er vorher voilkommen bereit gewesen, seiner Ya-

sallenpflicht gegen x\rdevan zu geniigen, und sei mit seinem

Heere nur zufallig zu spat gekommen, um in der verhangnissvol-

lenSchlacht vonHonnuzjan mitwirken zu konnen. Aber Ibn Al~

athir, welcher die Sache auch erwahnt, schildert die Sachlage

anders. Nach seinen kurzen Beinerkungen lasst sich allerdings

schliessen, dass der Armenier i den Ibn Alathir Baba nennt) und
Ardevan^ die friiher im Streite mit eiuander gelegen batten, sich

mit einander aussohnten angesichts der Gefahr, welche dem par-

thischen Reiche von Ardashir drohte, dass es aber dem letzteren

gelang, den armenischen Konig vom Kampfplatze fern zu halten,

ja sogar zur Anerkennung zu bewegen. Wenn die armenischen

Geschichtschreiber wahr berichten , so kann das gute Einver-

nehmen nicht lange gedauert haben, Khosrov verband sich nach

ihnen mit dem in Etan begiiterten Zweige der Konigsfamilie, der

Karen Pahiav genannt ward, zum Sturze des Ardashir. Indessen

erhielt Ardashir Nachricht von diesem Plane und iiberfiel unver-

sehens den Karen Pahiav, den er mit seiner ganzen Familie aus-

rottete ,
nur ein Kind bheb iibrig, das zu seinen Yerwandten in

K'ushan^j gefliichtet wurde und dort den NamenPeroz-amad er-

hielt. Dieser Sprossling der parthischen Familie wurde so sorg-

faltig bewahrt, dass Ardashir , trotz aller Yersuche ihn aus dem
Wege zu schaffen, nicht zum Ziele kommen konnte. Nach der

Aussage des Moses machte nun Khosrov auf eigene Hand Ein-

falle nach Assyrien und Persian unter dem Schutze und der Mit-

Avirkung des romischen Kaisers Philippus. Obwol spater die

1) Vgl. zum Foigenden Agathangelos 1, 2. Moses von Khorni 2, G9 fg.

2) Nach Ibn Alathir (L c. p. 275) unterwarfen sich dem siegreichen Ar-
dashir auch die Konige von K'usan, Thuran und Mekran. Die Konige von
K'usan gehorten nach Moses von Khorni (2, 72) zum parthischen Kdnigsge-
schlecht und warden Vehsacan Pahiav genannt.
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schnell wechselnden Kaiser des Rdmerreiches diese Unterstiitzung

nicht mehr gewahren konnten ^ so beschloss doch Ardashir den

unbequemen Gegner^ dem er mit Gewalt nichts anhaben konnte,

aus dem Wege zu schaffen. Wie gesunken die Farther sein

mussten, das beweist, dass er sich fiir seine Plane eines Mitglie^

des der Konigsfamilie aus dem Stamme Suren Pahlav bedienen

konnte. Dieser Mann mit Namen Anak kam unter der Maske

eines Fliichtlings an den armenischen Hof und ermordete den

Konig, in dessen Vertrauen er sich eingeschlichen hatte. Anak
entlloh, um den Folgen seiner That zu entgehen, aber er ertrank

im Araxes und verlor das Leben
^ ebenso die Seinigen mit Aus-

nahme zweier Sohne^ deren einer spater fiir die Geschicke Ar-

meniens von grosser Bedeutung werden sollte. Nach dem Tode

des Khosrov rief die lomische Partei in Armenien den Trdat.

Sohn des Khosrov, zum Konige aus und ging die Romer um
Hiilfe an. Da diese damals eine Unterstiitzung nicht ge^vahren

konnten , so wurde es dem Ardashir leicht
, in Armenien vorzu-

dringen und die weiiigen romischen Truppen zu vertreiben. Die

Arsakidenfamilie lluchtete sich auf griechisches Gebiet, wohin

sie auch den Trdat mit sich nahm. Ardashir aber blieb flirs Erste

im ungestorten Besitze Arraeniens. So die armenischen Berichte,

auf die wir unten nochmals zuriickkommen werden.

Man sollte denken, alle diese Kampfe im Innern des Reiches

miissten den Ardashir iibergenug beschaftigt und von auswar-

tigen Verwdcklungen fern gehalten haben. Gleichwol wissen wir

auch noch auf das Bestimmteste von Kampfen mit den Rbmern,

welche der Zeit nach etwas friiher fallen miissen als die oben er-

wahnten mit den Armeniern, doch erst nach der Zeit, als Arda-

shir von der Wiirde eines Grosskonigs Besitz ergriffen hatte.

Schon im Jahre 227 wird erwahnt, dass er Hadhr belagerte und

nicht bios in Medien ,
sondern auch in Armenien einfiel

, doch

wurde er damals zuriickgewiesen. Ungescheut nahm Ardashir

nicht bios das Land jenseits des Tigris, sondern die gauze ehe-

malige Monarchic des Kyros
,

als ihm von Rechts w^egen gebiih-

rend, in Anspruch. Botschaften, welche die Romer an ihn rich-

teteu und die ihn an die Ziige des Trajan und Severus er--

J) Die Berichte des Agathangelos und Moses uber diese Begebenheiten

weichen nur in imbedeutenden Einzelheiten von einander ab.
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innem mussten i)
, batten keinen Erfolg, und im Jabre 231 musste

sicb Alexander Severus zu einem Feldzuge gegen die Perser ent-

scbbessen. Von Antiocbien aus sandte Alexander nocbmals eine

Gesandtscbaft, in der Hoffnung, den Perser vom Kriege abzubal-

ten
;

allein sie ricbtete nicbts aus , es erscbienen im Gegentbeil

400 pracbtig gekleidete Perser in Antiocbien, welcbe den Auftrag

batten, alle Lander bis nacb Karien, lonien, Pontus und dem
agaiscben Meere zuriickzuverlangen. Alexander bebandelte diese

Perser als Kriegsgefangene und schickte sie nacb Pbrygien, wo
er ibnen Land anwies , zu todten wagte er sie nicht , da sie nur

ausgericbtet batten, was ibnen befoblen war. Peim Beginne des

Feldzugs (232) tbeilte Alexander sein Heer in drei Theile, der

eine derselben sollte durcb Armenien zieben (Welches Laud man
den Romern geiieigt bielt) und von da aus einen Einfall in Me-
dien macben , ein zweiter Theil sollte mehr sildlich das Land am
unteren Eupbrat und Tigris besetzen , wabrend der Kaiser zwi-

scben den beiden Fliigeln mit der Hauptmacbt in Mesopotamien

vordringen wollte. Auf diese Weise sollte Artaxerxes genothigt

werden sein Heer zu theilen , und man boffte ibn dann leicht zu

scblagen. Der Plan scbeiterte jedoch durcb die Feigheit des

xllexander Severus, der in Mesopotamien nur zaghaft vorriickte

und die beiden Fliigel ohne Unterstiitzung Hess. Die erste Aimee
war unter vielen Beschwerden durcb Armenien nacb Medien vor-

gedrungen, aucb hatte sie sicb bereits einige Vortheile verschafFt.

Als Ardasbir horte, dass aucb im Siiden ein romiscbes Heer ge-

gen die Granzen seines Landes vorriickte , liess er in Medien nur

so viele Truppen zurlick, als geniigten um die Romer in jeneii

gebirgigen Gegenden zu beschaftigen, er selbst aber warf sicb so-

gleich mit aller Macbt auf die Siidarmee der Romer, welcbe zu

scbwach war um ibm Widerstand leisten zu kbnnen , sie wurde
gmzlicb geschlagen, und nur sparlicbe Triimmer derselben sahen

ibr Vaterland wieder. Aber aucb in Medien wurde nicbts ausge-

ricbtet, und das Heer zuriickgerufen
, als Alexander, angeblich

durcb Krankheiten bewogen , die in seinem Heere ausgebrocben

waren, sicb nacb Antiocbien zuriickzuziehen fiir gut fand. Durcb
Krankheit, Kalte und feindlicbe AngrifFe hatte das romiscbe Heer
sehr gelitten, und der ganze Feldzug sab nicbts weniger als einem

1 Cf, Herodian 6, 3. Zonaras 12, 15.
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Siege ahnlich, wofiir er gleichwol von den Rdmern ausgegeben

wurde M. Gliickliclier Weise hatte der Perserkonig doch einsehen

lemen, dass ein Krieg mit den Romern eine ernstere Sache sei

als einer der Strausse, welche er mit den ihm benachbarten Kd-

nigen zu bestehen gewohnt war^ und liess sich zu einem Frieden

ohne lastige Bedingungen bereit linden, liber die wir jedoch

Naheres nicht wissen.

Ueber die Kriege und politischen Fortschritte des Ardashir

sind wir nocb besser unterrichtet als iiber die inneren Verhalt-

nisse des Landes wabrend seiner Regierung. Ueber ein Ereig-

iiiss jedoch besitzen wir eine doppelte Erzahlung
;

Avir wollen die

des Kdnigsbuches , als die wahrscheinlichere
, zuerst mittheilen

.

Die Tochter Ardevans, welche Ardashir aus politischen Griinden

zur Frau genommen hatte, machte einen Versuch, ihren Gemahl

zu vergiften: dabei folgte sie nicht bios dem Drange des eigenen

Flerzens , sondern ganz vorziiglich dem Drangen ihres nach In-

dien gefliichteten Bruders Behmen, der ihr von dort das Gift ge-

schickt hatte. Allein die Sache ward ruchbar, und die Frau

wmrde zum Tode verurtheilt. Der Minister jedoch, der mit dem
Vollzuge des Urtheils beauftragt war, behielt sie in seinem Hause

zuriick, denn sie war schwanger, und Ardashir hatte keine Kin-

der. Um hidessen alien iiblen Nachreden zu entgehen, entmaiinte

er sich selbst. Erst sieben Jahre spater entdeckte er dem Arda-

shir den wahren Sachverhalt, als Shapur schon erwachsen war

und es sich herausstellte, dass Ardashir auf w’eitere Nachkommen
nicht mehr zu rechnen habe. Aus Dankbarkeit flir diese That be-

schenkte Ardashir nicht nur seinen Minister reichlich , sondern

liess auch sogar auf Mlinzen dessenBild neben das seinige setzen,

doch ist unsers Wissens eine solche Miinze bis jetzt noch nicht

gefunden worden. Etwas anders erzahlt die Sache Ibn Alathir

und nach ihm IVIirkhond
;
nach ihren Quellen hatte Ardashir das

junge Madchen geheirathet ohne zu wissen, dass sie zum Ge-

schlechte der Arsakiden gehcire, und habe seine Frau verstossen,

als ihm diese Thatsache bekannt wurde , bios aus dem Grunde,

Ij Vgl. den Bericht des Lampridius Alex. Severus c. 55, Eutrop. S, 25

ed, Dietsch. Oros. 7. Zonaras 12, 15. Die Nachricbt von einem Siege der

ROmer ist sehr unwahrscheinlich, und nur ziehen den entgegengesetzten Be-

richt Herodians vor. Ebenso Raniinson the seventh great monarchy p. 45.

not.
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weil er geschworen liatte , den ganzen Stamm der Arsakiden zu

vertilgen; im Uebrigen wird der Verlauf der Geschichte iiberein--

stimmend erzahlt. Wir halten die Erzahlung Firdosis fur die

wahrscheinlichere. Im Uebrigen berichten uns auch unsere Quel-

len ubereinstimmend weiter, dass Ardashir seinen Sohn unter

einer grossen Anzahl von Kindern durch sein konigliches Betra-

gen erkannte^ ein neuerBeweis, dass man glaubte, die kbnig-

lichen Eigenschaften seien den Mitgliedern der koniglichen Fa-

milie angeboren.

Einstimmig siud unsere Quellen dariiber^ dass Ardashir ein

eifriger Anhanger der eranischen Religion .war. Dies erhellt auch

aus seinen eigenen Miinzen, auf welchen er sich den Titel eines

Mazdayacna oder Mazdaglaubigen beilegt. Wir begreifen diess

vollkommen ^ da wir gehort haben
^
dass er selbst wie sein Yater

Vorstand eines Anahitatempels war und daher von je her mit Prie-

stern viel zusammen lebte. Nach Ibn Alathir ernannte er auch

einen Obermobed, als er sich in der Persis festgesetzt hatte^ lange

bevor er zur Wiirde eines Grosskonigs gelangt war. Nach dieser

Zeit machte Ardashir die Magier nach dem Zeugnisse des Agathias

so machtig, wie sie zuvor nie gewesen waren^ und doch muss noth-

wendig ihre Macht immer eine grosse gewesen sein, da ihnen, als

den einzigen Gelehrten im Lande , von selbst alle diejenigen

Aemter zufallen mussten , w^elche eine Avissenschaftliche Ausbil-

dung verlangten. Am meisten wiirde uns interessiren, zu Avissen,.

ob Ardashir die priesterliche Wiirde oder das Konigthum fur vor-

nehmer gehalten habe; allein, Avenn uns auch sehr AA^eise Worte

berichtet werden, die er iiber das gegeiiseitige Verhaltniss von

Oberpriester und Konig geaussert haben soil, so erlangen wir

hieriiber doch keine GeAAussheit. Wie die Religion, so lag dem
Konige auch die Wissenschaft am Herzen, und das Konigsbuch

ver:>ichert uns , dass Avahrend seiner Regierung kein bedeutender

Ort ohne eine Schule und einen Feuertempel geAvesen sei. Nach
HaSlid! wurde auch die Rechtspilege (AA^elche natiiriich mit der

Religion im engsten Zusammenhange stand unter Ardashir neu

geordnet. Oben an standen Minister , unter ihnen die Mobeds
als oberste Richter und Oberhaupter der Religion, endlich die

1 Hist 2, 25.

2 Masudi 2
,
156 ed. Paris.
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Herbeds, die den Cultus und die Rechtspflege im ganzen Lande

auszniiben batten. Auch die Grossen seines Hofes waren in drei

Klassen getheilt : die Acavira oder Genossen des Kdnigs, die

^larzban , tributpflichtige Konige, die am persiscben Hofe wohn-
ten, endlich die nicht adlichen Genossen des Konigs. Das Heer-

^vesen \vurde nicht vernachlassigt^ und vier Ispehbeds oder Heer-

fiihrer eingesetzt^ je einer fur jede Himmelsgegend. Audi als Griin-

dervon Stadten hat er sich einenNamen erworben ; nach Ibn Alathir •

waren es acht
; auchHamza von Ispahan und Mujmil uttewarikh 2)

geben die Namen derselben an^ wissen aber von einzelnen schon

nicht mehr zu sagen, wo sie gelegen waren. Ohne Zw eifel w^aren

nicht alle diese Schopfungen von langer Dauer
,
und eine Stadt,

welche nur der koniglicheiiLaune ihren Ursprung verdankte, ging

bald wieder zu Grunde. Wirbegniigen uns, nur eiiiige bedeuten-

dere dieser StMte zu nennen^ zumal da wir nicht glauben, dass

alle diese Angaben ganz zuverlassig seien. Hormuzd-Ardashir in

Khuzistan soli das jetzige 8uq el Ahvaz sein in der That ist es

nur Uebersetzung des alten Habujestan vajar), Ardashir Khore

das spatere Firiizabad in der Persis. Bahman- Ardashir lag in

Mesene am Tigris und w urde von den Einwohnern Bacras Beh-

manshir oderEorat-i-jMeisan genannt; KarkMaisan lag aniDujeilj,

Rav Ardashir soli- das spatere Rishehr sein. Dass ein so einsich'

tiger Eiirst wde Ardashir war^ auch den Handel nicht vernachlas-

sigte , versteht sich von selbst. Hamza schreibt ihm auch wich-

tige Wasserbauten zu^ so den Canal Masruqan in Khuzistan cf.

Bd. \, 109). Doch sind Andere anderer Meinung. Eine Stadt

Ten-Ardashir soil am Meere gelegen haben^ sie ist nicht mehr

iiachzuw^eisen,

Nach einer Mittheilung Firdosis (Shahn. 1412^,4) ware Ar-

dashir 78 Jahre alt geworden. Eeber die Lange seiner Regierung

schwanken die Angaben. Agathias Hist. 4^ 24) giebt ihm 15

Jahre w eniger 2 Monate, Hamza 1 9 Mirkhond 1 4 Jahre und31uj-

mil 14 Jahre 10 oder 6 Monate, Clinton glaubt 16 Jahre 10 Mo-

nate aniiehmeii zu dlirfeii. ^lordtmann setzt ihn von 226— 2 40,

Richter 226— 40, ebeiiso Patkanian im Journal asiatiquc 1S6G

1 Masudi 2, 153.

2) Hamza p. 45 ed. Gomvaldt. Mujmil im Journal asiatique Dec. ISll.

p. 502.
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p. 141. Alle diese Angaben konnen sich natiirlich nur auf die

Zeit beziehen, wahrend welcher Ardasbir nach Ardevans Tod als

wirklicher Grosskonig Eran beherrschte. Vor diesem Ereignisse

soil er nach dem Zeugnisse des Mirkhond^) 12 Jahre geherrscht

haben, eine Zeit, die vielleicht zu knrz ist. Vollig verschieden

ist die Angabe Firdosis^), welcher dem Ardashir 40 Jahre und

2 Monate zutheilt: es kann hier natiirlich nur von der Regie-

rung vom Beginne der politischen Laufbahn an gerechnet sein,

und ist daher vielleicht die richtige. Mit ihin stimmen spate ar-

menische Schriftsteller, die ihm 40 — 50 Jahre zuweisen; Tabari

[
2 , 75) 44 Jahre.

2. Shapur I. Shapur war, wenn unsere Nachiichten wahr

sind, der einzige iiberlebende Sohn Ardashir I und der Tochter

Ardevans, konnte also als ein vollkommen legitimer Nachfolger

des ersten Sasaniden gelten. Die romantische Geschichte, welche

die Eranier iiber seine Geburt berichten, haben wir obeu schon

mitgetheilt; eine nicht minder romantische wissen sie iiber seine

Verheirathung zu erzahlen. Firdosi berichtet, dass Ardashir der

erste ,
der bestandigen Kriege miide , einen Boten an den Kaid

von Indien gesandt habe
,
der einen grossen Ruf als Astrologe

besass, um ihn zu fragen, ob es denn gar kein Mittel gebe, durch

welches er und seine Nachkommen sich eine ruhige Regierung

verschaffen konnten. Die Antwort des Kaid war
,
es kdnne diess

nur dann geschehen, wenn er sich mit der Tochter des jVIihrek

von Jihrem verbinde. Dieser Mihrek war einer der von Ardashir

besiegten und getodteten Konige : den Vorschl^ des Kaid wies

Ardashir nicht nur mit Unwillen zuriick, er Hess auch iiberall

nach der einzigen noch iiberlebenden Tochter des Mihrek suchen.

um sie zu todten, aber es gelang ihm nicht sie zu linden. Sie

war zu einem Dorfschulzen gefiiichtet und lebte in der Verborgen-

1) Mirkhond bei de Sacy Memoire sur diverses antiquites de la Perse

p. 27S.

2) Shahn. 1415, 16:

iiS »La ^ ^ JLw- ^
3) Mirkhond fl. c. p. 291) nennt bios einen Astrologen.

4) de Sacy nennt den KonigMahrek, die Form Mihrek scheint mir wahr-

scheinlicher. Ibn Alathir nennt den Mihrek Konig von Abersas ((j^Lv
,

was wahrscheinlicher ist, da wir oben den Konig von Jihrem als einen Freund
Ardashirs kennen gelernt haben.
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heit, dort aber lernte sie Shapur auf emer Jagd kenuen, verliebte

sich in dieselbe und heirathete sie. Die Ehe blieb langere Zeit

vor Ardashir verborgen; als er spater die Sache erfuhr, verzieli

er seinem Sohne und billigte sogar seine Wahl, dutch die er ohne

sein Wissen einen Beschluss des Himmels ausgefiihrt hatte. Ent-

kleiden wir diese Erzahlung von den romantischen Zuthaten, so

diirfte als Wahrheit wol bestehen bleiben, dass Ardashir seineii

Sohn Shapur aus denselben Griinden mit der Tochter Mihreks

verheirathete, aus welchen er selbst die Tochter Ardevans gehei-

rathet hatte.

Wie es scheint, hat Ardashir I schon bei seinen Lebzeiten

den Shapur zu seinem Nachfolger eriiannt, denn wir finden auf

einigen Mlinzen der spatesten Periode dessen Bild neben dem
seines Vaters. Die Eegierung des Shapur I war eine sehr lange.

ruhmreiche
,
gleichwol wissen wir niir sehr wenig davon zu be-

richten und cs sind gerade auswartige Bericlite, welche seine

wichtigsten Thaten uns liberliefert haben. Gegen die Rdmer trat

er nachdriicklicher auf als sein Yater, seine Bedrohung der romi-

schen Granzen machte bereits im Jahre 242 den Zug desTimesi-

theus I'l nothwendig : Shapur war an der Spitze seiner Truppen

nicht bios in Mesopotaniien eingefallen, sondern sogar nach An-

tiochien vorgedrungen. Letztere Stadt zwangen ihn freilich die

Eomer bald wieder zu raumen, bei Eesaina erlitt er eine Nieder-

lage (Ammian. Marc. 23, 5. 17.) und verlor die Stadte Karrhae

und Nisibis ,
deren er sich bemachtigt hatte , sowie die uns un-

bekannte Stadt Artaxanse. Die Hoffriung der Eomer, bis nach

Ktesiphon vorzudringen, bestatigte sich jedoch nicht, da Timesi-

theus starb oder getodtet wurde und das Gliick von den Edmern

wich, sobald er nicht mehr- an ihrer Spitze stand. Der Kaiser

Gordian III entschloss sich zwnr, in eigener Person den Krieg

fortzusetzen, bald darauf brach aber durch die Eanke des Philip-

pus ein Militaraufstand aus, in welchem der junge Kaiser sein

Leben verlor und der Anstifter selbst als Philippus Arabs den

Thron bestieg. Der neue Kaiser hatte nun nichts Eiligeres zu

thun als mit Shapur Frieden zu schliessen
,
damit er ungesaumt

Ij Cf. Jul. Capitolin. Gordiani tres c. c. 20. 27. Der Name des romischen

Feldherrn hat dort die ungewohnliche Form Misitheus
; die richtige Form Ti-

mesitheus tindet sich in einer Inschritt.
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nach Italien zuriickkehren konne, er soil Armenien und Mesopo-*

tamien den Persern iibeiiassen haben
^
doch horen wir , dass er

spater den Frieden nicht hielt^ als er merkte , dass derselbe in

Rom iibel aufgenommen wuide ^). Nach diesem Friedensschlusse

horen wir langere Zeit nichts Yon den Verbaltnissen des Sasa-

nidenreiches^ erst im Jahre 258 warden neue Beriihrungen des-

selben mit den Eomerii gemeldet^ die Berichte sind aber unge-

mein kurz und ungeniigend 2) . Wir horen
^
dass die Perser in

Syrien eingefallen waren^ Kappodokien verwiistet hatten und
Edessa belagerten . So unerfreulich damals aiich der Zustand

Europas war, so hielt es der Kaiser Valerian trotz seines hohen

Alters doch ftir nothwendig, in Person gegen den Friedensstbrer

zu ziehen. Anfangs scheint er einigen Erfolg gehabt zu haben,

aber im Jahre 260 finden wJr ihn mit einem durch die Pest ge-

schwachten Heere in Kappodokien, von wo er sich nach Edessa

begeben zu haben scheint, in der Hoffnung im Verein mit den

Belagerten die Aufhebnng der Belagerung zu erzwdngen. Was
w eiter erfolgte, wnrd auf verschiedene Art dargestellt.

Nach einer Nachricht wurde das schwache romische Heer

von den w^eit zahlreicheren Persern umzingelt
, nur wenige ent-

kamen, die meisten wurden gefangen, unter ihnen der Kaiser .

Eine zweite Erzahlung lasst den Valerian an einen Ort gelockt

werden, an dem kein Entkommen moglich war, und es ist schon

von Gibbon derVerdacht geaussert w orden, es mbge seines prato-

rianischen Prafecten ^lacrianus Verrath daran die Schuld tragen,

dem er sein gauzes Vertrauen geschenkt hatte Es heisst

terner , dass Valerian, als er sah, dass an ein Entkommen nicht

zu denken sei, dem Shapiir eine grosse Summe als Losegeld hot;

dieser aber, der die Verlegenheit des Valerian kannte, hielt seine

Abgesandten langere Zeit hin und folgte ihnen dann auf den

]' Zosimus 1, IS. Zonaras 12, 19,

2‘ Zosimus 1, 36. Zonaras 12, 23.

3 Rawlinson 1. c. p. bO will auch den von Ammian .23, 5. 2 ii. 3) er-

wahnten Ueberfall Antiochiens in diese Zeit setzen . doch geht dies aus den

Aeusserungen Ammian s nicht mit Bestimmtheit hervor. Gibbon bezieht die

Nachricht auf die zweite Besetzung Antiochiens, nach der Gefangennehmung

Valerians.

4) Zonaras 12, 23. Eutrop. 9,
",

5i Cf. TrebelL Pollio triginta tyranni c. 12,

6) Petri Patricii excerpta p. 133 ed. Bonn.



IX. Das Reich der Sasaniden. 251

Fusse^ mit dem Verlangen, dass Valerian personlich vor ihm er-

scheinen nnd liber den Frieden unterhandeln solle. Gedrangt

von seinem hungernden Heere und uiibelehrt durch friihere Vor-

gange Hess sich Valerian hierzu bereit linden und W'urde dann

mit seinem ganzen Heere gefangen genommen. Fine dritte Er-

zahlung (Zonaras L c.) lasst den Valerian sich freiwillig in den

Schutz des Shapin’ begeben , weil er bei der meuterischen Stim-

mung seiner Soldaten fur sein Leben fiirchtete. Hiernach diirfte

die Geschichte dieses ungliicklichen Krieges selbst im Alterthume

nicht genau bekaimt gewesen sein^ und nur das Eine lasst sich

nicht bezweifeln^ dass Valerian ivirklich von Shapiir gefangen

ivurde und in der Gefangenschaft starb. Seine IMlinzen reichen

nur bis zum Jahre 260 in den Gesetzen erscheint er noch in

den Jahren 262 und 265, so dass er noch einige Jahre in der

Gefangenschaft zugebracht habeii muss. Eeber seine Eehandlung

sciiAvankeii die Angaben, die alteren sagen bios, er sei in der Ge-

fangenschaft gealtert
,
ivahrend spatere 2, Avissen AA’ollen

,
dass

er eine grausame Behandlung erdulden musste ; AA’ir lA’erden spater

sehen, dass diese Auffassung mdglicher Weise aus dem Morgen-

lande gekommen ist.

Nach der Vernichtuug des romischen Heeres konnte nun
vShapur nach Belieben die Avehrlosen romischen ProA’inzen in

Asien verheeren. Er nahm Antiochien ein
^
iiberfiel Kilikien

und Kappodokien, Avo er die Stadte Tarsus und Caesarea bezAvang,

nur Emesa eiitging durch die Entschlossenheit des Oberpriesters

der ihm zugedachten Plunderung^j. Die Beute, Avelche Shapur

aus dem romischen Reiche entfiihrte, Avar unermesslich und die

Behandlung der vielen Kriegsgefangenen eine unmenschliche
,

dass aber das Kriegsgliick der Perser mehr der SchAvache des

1; Eutrop.9, 7. Trebell.Poll Valerian c.4 u Gallien cc. 1. 5. Die Briefe,

welche die Konige der Armenier^ Kadusier etc. bei Gelegenhcit der Gefan-

gennehmuiig des Valerian an den Perserkonig geschrieben haben sullen, sind

naturlich erdichtet.

2 Agath. 4, 23. Orosius 7, 22.

o. Ob Shapur auf diesem Zuge von einem Cyriades begleitet wurde
,
den

er als Gegenkaiser aufstellte
,
oder ob dies schon bei seinem ersten Zuge der

Fall Avar, ist aus unseren Uuellen cf. Trebell. Puli, triginta tyrann. c.2j nicht

recht ersichtlich.

4 Cf. Malalas p. 297 ed, Bonn.

O' Agath. 4. 2i. Zonaras 12, 23.
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romischen Reiches zuzuschreiben sei als ihrer eigenen Tapfer-

keit^ das sollte sich bald zeigen.

Als Shapur auf seinem Zuge gegen die Romer sich gegeii

Westen beM^egte^ hatte der K5nig Odenathus von Palmyra ihii

durch Gesandte begriissen und zum Zeichen seiner Freundschaft

werthvoile Geschenke iiberreichen lassen. Shapur hatte in seinem

Hochmuthe diese Gesandten schnode behandelt und die Ge~
schenke zuriickgewiessen, Jetzt nahm Odenathus Rache fiir

diesen Schinipf
, er iiberfiel auf dem Riickwege die Perser und

nahm dem Shapur nicht bios einen Theil seiner Eeute , sondern

auch die Mitglieder seines Harems ab^ 'svelche er mit sich fiihrte.

Damit allein begniigte sich Odenathus noch nicht, die Umstande

schienen ihm giinstig eine ausgedehnte Herrschaft im Morgen-

lande zu begriinden. Die entronneuen romischen Truppen batten

dem Macrianus gehuldigt und dieser hatte den gefangenen Kaiser

nicht minder als die Provinzen im Stiche gelassen und sich nach

Westen gewendet ^) . Odenathus warf sich nun zum Racher des

gefangenen Kaisers auf, er unternahm einen Zug nach Mesopota-

mien, wo sich ihm die Stadte Kan*hae und Nisibis ergaben , die

gefangenen Satrapen schickte er an Gallienus. Dann drang er

liber den Tigris gegen Ktesiphon vor und zwang selbst den Per-

serkonig zu fliehen, er belagerte die Hauptstadt, ohne sie jedoch

einnehmen zu konnen , da die Satrapen von alien Seiten zu ihrer

Vertheidigung herbeieilten. Er selbst nannte sich nun Konig

und dehnte seine Herrschaft iiber Mesopotamien aus, der erfreute

Cmliienus gab ihm den Titel Augustus, da er in dem arabisclien

Fiirsten den einzigen Racher der romischen Niederlage sehen

musste.

Man sollte denken, die morgenlandischen Berichte, da^

Konigsbuch voran
,
wiirden wetteifern diese Ereignisse als eines

der ruhmreichsten Blatter der eranischen Geschichte zu verzeich-

nen. Wenn man aber nicht annehmen will^ dass einige dieser

Begebenheiten irrthumlich in der Zeit yon Shapur II verzeichnet

sind (s. u.), so hndet sich eigentlicK nirgends etwas Entsprechen-
des. Firdosi erwahnt allerdings auch einen Krieg, den Shapur I

gegen den romischen Kaiser fiihrte
, und lasst den Grosskoni^

deshalb nach Palu-i-nuh vorriicken, womit wol die Stadt Palu in

1) Treb. Poll triginta tyr. c. 12. Gallien. c. 10.
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Armenien gemeint sein diirfte. Dort wird auch das griechische

Heer geschlagen^ gefangen wird aber nicht der romische Kaiser,

sondem ein Feldherr desselben, welcher den Nameii Bezanus

fuhrt. Dieser soli eine Zeit lang als Gefangener bei den Eraniern

gelebt haben, zuletzt aber freigelassen worden sein zuin Dank
dafiir, dass er eine sehr schone Briicke bei Shuster iiber den

Kuran baute. Sind nun aber die morgenlandischen Quellen iiber

diese wichtigen Begebenheiten allzu kurz
, so verweilt dagegen

eine Anzahl derselben mit Vorliebe bei einer romantischen Er-

zahlung, die schwerlich einen ernsthaften Hintergrund hat, wie

wir ihr auch spater in anderer Form wieder begegnen werden.

Nach dieser Erzahlimg belagerte Shapur die Feste Ilatra (Hadhr)

w'eil der Besitzer derselben, der Araber Manizen einen Einfall

nach Sevad gemacht hatte, wahrend sich Shapur I. in Khorasan

befand. Gliicklicher als seine romischen Yorganger setzte er sich

in Besitz der stark befestigten Stadt, aber nicht durch Tapferkeit,

sondern dilrch List, indem die Tochter des Manizen sich in

Shapur veiiiebte und ihm zu Liebe das Verderbeii des eigeneii

Vaters herbeifiihrte
,
weil sie ihm die Mittel angab einzudringen,

wahrend sie die Besatzung durch Wein zur Vertheidigung unfahig

gemacht hatte. Dieselben Quellen lassen auch Xisibis von Shapiir

erobert werden, jedoch wueder nicht durch die Kraft seines x\rmes,

sondern durch die Kraft des Gebetes. Wie dem auch sei, dass

Shapur eine Zeit lang Xisibis besessen habe, ist auch nach den

abendlandischen Quellen wahrscheinlich
,
wir 'vverden beide Be-

gebenheiten wol vor das Jahr 260 setzen diirfen
,
zwhschen die

beiden romischen Kriege, damit stimmt auch Mirkhond uberein.

Wir konnen die Regierung des Shapur I nicht verlassen,

ohne mit eiiiigen Worten auch noch der Stiidte zu gedenken, die

er gegriindet haben soil. Firdosi -^j nennt nur einige: Shapur-

gard, dann die Stadt Jondi-shapur, die in Susiana gelegen war,

und mit Kriegsgefangenen bevolkert worden sein soil. Eine

dritte Stadt nennt Firdosi nicht mitNamen, sagt aber, dass sie in

der Persis lag, I'erner baute Shapiir die alte Feste (Kohen-diz) bei

1) Ibn Alathir 1. c. p. 27S. Mirkhond p. 280. Mujmil p. 505.

2, So Mirkhond bei de Sacy, Ibn Alathir nennt den Konig Dhizen

Mujmil phiren.

3'; Hamza p. -48. 49 ed, Gottw. Mujmil p. 506.
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Nishapiir; der grossen Briicke bei Shuster, welche von griechi-

schen Gefangenen gebaut worden sein soil, haben wir bereits

erwahnt. Auch Ibn Alathir (1. c. p, 277) iiennt nur vier Stadte,

als von Shapur erbaut: Nisabur, Sabur in der Persis, Firuz-

Sabur d. i. Anbar, und Jondi-sabur. Weit ausfiihrliclier ist Hamza,

mit dem auch das Mujmil iibereinstimmt. Er nennt : Nishabur,

Bishabur, Shad-shabur, Beh ez Endiv Shabur, Shabur Khuast,

Balash-Shabur und Firuz -Shabur. Von diesen Stadten ist Ni-

shdbur bekannt, Bishabur soli in der Persis
,
Shad-shabur in Me-

sene gelegen haben. Beh ez Endiv Shabur soli bedeuten : besser

als Antiochien, Endiv muss also wol aus dem Nameii dieser Stadt

verdorben sein, die Stadt aber ist identisch mit Jondi-sabur.

Dass Firuz Shapur die Stadt Anbar sei, sagt auch Hamza. Am
ineisten bekannt ist der Canal Shadrevan, der diesemFiirsten zii-

geschrieben ^xixd (vgl. Bawlinson, Journ. of the Geogr. Soc. 9,

79 flg.). Ibn Alathir und Mirkhond bestatigen auch die Angabe,

dass Mani uiiter Shapur zuerst aufgetreten sei und anfaiigs Gliick

gemacht habe, spater aber gezwungen worden sei zu fiiichten.

DieBegierungszeit des Shapur giebt Hamza auf 30 J. und 2STage,

Agathias auf 31 Jahre an Hist. 4. 24), ebenso Mirkhond, Ibn

Alathir nach einer seiner Quellen sogar 3 1 J. 6 M. 9 Tage, nach

Andern aber im Mujmil bios 30 Jahre und 15 Tage, ahnlich Fir-

dosi 30 Jahre und 2 Monate ^). Clinton setzt den Anfang seiner

Regierung in das Jahr241, seinen Tod (nach einer Regierung

von 31 Jahren) in den Anfang des Jahres 272. Richter und Pat-

kanian 240—271. Mordtmann 240—270. Mirkhond erwahnt

noch, dass Shapur I den Namen Tirdeh (pfeilgebend) gefiihrt

habe.

3. Hormisdas I. Von den Thaten dieses Konigs, der in

griechischen Quellen Hormisdas genannt wird und der Sohn des

Shapur I gewesen sein soil , weiss weder da's Konigsbuch noch

auch Hamza etwas zu erzahlen, und dass fes schon friiher ebenso

war, sehen wdr aus den Worten, mit denen Agathias von ihm
redet^). Die Leere seiner kurzen Regierung

, wahrend welcher

wahrscheinlich auch nichts Merkwiirdiges geschehen ist , soil im

1) Shahn. 1420, 6. v.u.

:

2) Agath. 4, 24 ixrilh dttoOv opaaa; oroTov v.al I; hj^ryj cpsoeGOat fxvfjpiTjV.
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Konigsbuche verdeckt werdeii durch eine Anzahl von Weisheits-

spriichen, die auf Hormuz I zunickgefulirt werden. Nach der

Angabe des Mujmil soli er die Burg Deskereh al JVIelik nock bei

Lebzeiteii seines \’'aters gebaut haben . Sehr zweifelhaft steht

es wol mit der Zuverlassigkeit einer Thatsache^ welche Tabari,

Ibn Alathir, Mujmil und Mirkhond bericbteii. Sie wollen wissen,

dass Hormisdas noch wahrend der Regierung seines Vaters Statt-

halter von Khorasan geAvesen sei und sich doit aiisgezeichnet

habe , bald aber sei er bei seinem Vater veiieunidet worden
,

als

ob er sich emporen Avolle. Um die Nichtigkeit dieses Geruchte>

darzuthun, soil sich Hormuz eine Hand abgehauen und die-

selbe seinem Vater libersandt haben -
. Diese Massres:el Avlirde

freilich den Ungrund des Gerudites dargethan, aller Wahrschein-

lichkeit nach aber auch den Hormuz von der Nachfolge ausge-

schlossen haben ,
da es im ^lorgenlande bekannllich nicht Sitte

ist, Verstiimmelte auf den Thron zu setzen. Leber die Liinge

der Regierung des Hormuz bestehen Avieder kleine Verschiedeii-

heiten in unseren Quellen. Nach Agathias '4, 24; regierte Hor-

muz 1 Jahr und 10 Tage, mit ihm stimmt Hamza, Ibn Alathir und

Mirkhond iiberein, Firdosi aber giebt ihm 1 Jahr und 2 Mon.
,

ebenso Mujmil ; Masudi lasst unentschieden. ob seine Regierung

1 Jahr oder 22 ^lonate gedauert habe. Clinton entscheidet sich

fiir die zuerst genannte Angabe und lasst den Hormuz A"om An-

fange des J. 27 2 bis zum Beginn von 273 regieren^^

,

4. V araran I. Auch die Regierung des Sohnes undNach-

folgers des Hormisdas ist eine sehr kurze, sie AA'ird ziemlich uber-

einstimmend auf 3 Jahre^) oder genauer auf 3 Jahre 3 Monate

1) Mujmil 1. c. p. 507. Ueber die Lage des Ortes driickt sich Yaqut sehr

ungenau aus; ersagtblos, dass die Burg auf dem AVege nach Khorasan in

der Nachbarschaft von Sherabdn lag. Es ist der Ort, der auch Dastagerd ge-

nannt wird; cf. unten. Mirkhond [p. 295, schreibt ihm die Griindung der

Stadt Hormuz in Susiana zu.

2) Vgl. auch Masudi 2, 166.

3) Shahn. 1424, 16:

4) Masudi 2, 166. — Richter und Patkanian setzen die Regierung des

Hormizdas I von 271 —272, ebenso Mordtmann.

5) Agath. 4, 21 'zaH-ou zal 6 jzst izeivov (i’jaoapdvr; toioIv ^aJiXeu-

aa;. So auch Mujmil 1. c. p. 50S; und Masudi.



256 Fiinftes Buch : Geschichte und Politik.

and 3 Tage angegeben
;

ebenso Hamza. x\uch voii ihm
weiss das Konigsbuch nur Weisheitsspriiche mitzutheilen

;

wichtiger ist was iibereinstimmend Ibn Alathir
, Mirkbond,

Hamza, Mujmil und Masiidi erzahlen, dass namlich unter sei-

ner Regierung Mani ergriffen wurde, nachdem er zwei Jahre

in der Verborgenheit gelebt hatte. Es wurde eine Anzahl von

Gelehrten zusammen gerufen, welche rait JMani disputiren muss-

ten, zuletzt wurde er des Irrthums iiberfuhrt angesehen und ge-

schunden, seine Haut aber an einem Thore von Jondi-shapiir auf-

gebangt, welches davon das Thor des Mani hiess. Die Angabe
ist nicht unwahrscheinlich, wir werden aber sehen, dass sie nicht

die einzige ist. Ibn Alathir riihmt die iVIilde dieses Konigs, wir

wiirden nach seinem Vorgehen gegen Mani eher einen Fanatiker

in ihm vermuthet haben. Ueber seine Beziehungen zu den

Romern wissen wir nichts Naheres, nur dass er im J. 273 die

Zenobia in ihren Kampfen unterstiitzt hat, und dass dieselbe nach

ihrer Niederlage nachPersienfliichten wollte
;
vor einem romischen

Kriege rettete ihn — trotz einer derniithigen Gesandtschaft — nur

der Tod des Kaiser Aurelian (Yopisc. Aurelian cc. 27. 28. 35).

5. Vara ran II. Die morgenlandischen Quellen iiennen

diesen Fiirsten Bahram-i-Bahram , d. i. Bahram der Sohii Bah-

rams. Die Regierung des Yararan II war eine viel langere als

die seiner beiden Vorganger, die verschiedenen Quellen sind aber

liber die Lange seiner Regierung nicht ganz einig, Firdosi giebt

ihm 20 Jahre 2), Ibn Alathir^) sagt, dass die Angaben schwanken

zwischen 18 und 17 Jahren. Die letztere Zahl ist die allgemein

angenommene, sie wird bestatigt von Agathias
, Hamza

, Mir-

khond, ^Mashdi, auch vom Mujmil. Trotz dieser langeren Regierung

wissen unsere Quellen doch so viel wie Nichts von diesem Kdnige

l! Shahm. 1426, 12 :

Ibn Alathir 1. c. p. 2 SO. Mirkhond bei de 8acy p. 296 giebt 3 Jahre und 3 do-
nate, Clinton setzt ihn von Anfang 273 bis Anfang 276 , Richter und Patka-

nian von 272 — 275, ebenso Mordtmann.

2, Shahn. 1427, pen.

:

3; Ibn Alathir 1. c.

4; Agathias 1, c. 6 hi 6 toutou 6aa)vou.o? jjir^ tu) svvYjy.oTt , ST:Ta-

'Aatoe'X'x hi xoiTd xt^v fSctaiXeiav [ji£pievr,y£v hT^,
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zu berichten^ uur Ibn Alathir sagt, dass er eiu gelehrterMauii uud
seine Regiemng eine gliickliche geweseii sei. Dass er beiLebzeiten

seinies Vaters Statthalter von Segestan gewesen sei und darum
den Namen Seganshah geliibrt babe, berichtet bios Mirkbond
'bei de Sacy p. 299), es ist dies wabrscbeinlicb eine Verwecbb-

lung. Die Zeit seiner Regierung bestimmen die Cbronologen,

indem sie die am meisten beglaubigte Zabl von 1 7 Jabren aniieb-

men, Ricbter und Patkanian von 275— 292, Mordtmann von 275
—283, Clinton 27h—293. Xacb abendlandiscben Beriebten (cf.

Flav. Vopisc. Prob. c. 17, Eutrop.9, 18, 19 ed. Dietscb scbick-

ten die Parther, d. i. Perser, Gesandte mit Gescbenken an den

Kaiser Probus und baten umPriede und Freundscbaft. Probus gab

eine stolze Antwort und wies die Gescbenke ab als zu gering,

woriiber Narseus (so bei Vop.) sebr erscbreckt war. In der That

bereitete Probus einen Krieg gegen die Sasaniden vor, den er

nicht mebr ausfiibren konnte, den aber im Jabre 283 sein Nacb-
folger Carus unternabm, (cf. Flav. Vop. Cams c. 8.) Obne
Widerstand zu linden

, durcbzog er Mesopotamien und kam bis

nacb Ktesiphon
,
die Eranier waren wegen . innerer Wirren nicbt

im Stande ihm Widerstand zu leisten. Am weiteren A ordring-cn

binderte ibn der Tod, nacb Einigen starb er an einer Krankbeit,

nacb Anderen wurde er vom Blitze erscblagen. ,VgL aucli Zo-
naras 12, 30.) Nacb seinem Tode traten die Romer den Riick-

zug an.

b. Vararanes III. Der dritte Yararanes ist der P]nkel d(*s

ersteii, und wird desbalb in morgenlandiscben Quellen Babram-
i-Babram-i-Babram oder kiirzer Babrain-i-Babraman ;oder Bab-

ramyan) genaunt. Seine Regiemng war ausserst kurz : nacb

Firdosi \ betrug sie nur iMonate, dasselbe sagen aucb Agatbias -),

Masudi, Mujmil, aucb Mirkbond, letzterer beinerkt jedocb, dass

mancbe Scbriftsteller ibn 9 Jabre regieren iassen. Ibn Alatbir

giebt ibm 4 Jabre, was wabrscbeinlicb ein Missverstandniss ist,

ebenso bei Hamza, der 13 Jabr und 4 Monate angiebt, Mobed
Bebram sogar 10 Jabr 4 Monate, ein offenbarer Irrtbum. Yon
den neuern Cbronologen setzen Ricbter und Patkanian den Ya-

!‘ Shahn. 142S, 7

2 Agathias 1 c.

Spieg»‘l, Eiin. Altenhuiii^kiui-lo HI.
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xaranes III in das Jahr 292, Mordtraann in 283, Clinton in 293,

man sieht aus diesen Angaben, dass die Dauer von 4 Monaten

d-ie allgemein angenommene ist, So\vol Agathias als Hamza

sagen, dass dieser Konig den Beinameu Segan-shah fiihrte, als

Grund wird gleicbmassig angegeben, es sei damals Sitte gewesen,

den koniglichen Prinzen den Titel Shab oder Konig in der Pro-

vinz zu verleiben, welche sie verwalteten, wabrend der Titel

Sbaban-sbab dem Oberkonige verblieb. Audi Ibn Alatbir und

nacb ibm Mirkbond bestatigen zum wenigsteii, dass Vararanes III

die Provinz Segestan verwaltet babe
, ebe er auf den Tbron ge-

langte, und es ist daruni wahrscbeinlicb ein Missverstandniss,

wenn Firdosi^) bebauptet, er babe den Titel Kirmansbab gefiibrt,

nacb einer Aeusserung des Hamza kann man eher vermutben,

dass den letztern Titel Vararanes II gefiibrt babe. Nacb Ibn

Alatbir bat Vararanes III die Krone nur nacb eriistlicber Wei-

gerung angenommen. Dass er und seine Vorganger eines natiir-

licben Todes gestorben seien, miissten wir eigentlicb -annebmen,

da das Gegentbeil nirgends gesagt wird, dass es aber trotzdem

nicbt immer der Fall war, liegt nabe genug zu vermutben 2;

,

7. Narses. Nacb seiner eigenen Inscbrift muss Narses,

der Sobn des Sbapur I und Enkel des Ardasbir I gewesen sein

und diese Nacbricbt bestatigt Sepeos (Patkanian 1. c. p. 149\

Dagegen macbt ibn Tabari (2, 90,, zum Sobn von Vararan I, Mir-

kbond fp. 301') zum Sobn von Vararan II, Firdosi gar zum Sobn

von Vararan III, mebrere Geschicbtscbreiber aussern sicli gar

nicbt iiber diesen Punkt. Firdosi ,
Hamza, Ibn Alatbir, Mir-

kbond und Moses v. Kborni geben ibm 9 Jabre, Agatbias dagegen

bios 7 Jabre und 5 Monate, aucb Masudi spricbt bios voii 7 oder

7 V2 Jabren, Mujmil scbwankt zwiscben 9 Jabre und 5 Monateu

und 7 Jabren. Fiir die erste Aiigabe entscbeidet sicb Kicbter und

setzt die Kegierung des Narses von 2’92—302, Patkanian von
292—301, Mordtmann von 2S3—300

,
Clinton dagegen ziebt es

vor ibm nur 7 Jabre zuzutbeilen, von 293— 301. Ueber die Vor-

gtoge unter der Regierung des Narses bericbten uns die

1
;
SUhn. 142S, 4;

2) Der Aiisdmck des Agathias [4, 25 ist zweideutig . Tourou ok ^oItton

otacpi}apevto?.

3) Shahn. 1429, 12: iXo • L J'um-
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morgenlandischen Schriftsteller so gut wie Nichts, Firdosi weiss

nichts von seinen Thaten , Hamza uiid Ibn Alathir wenig mehr
als den Namen, ebenso Masddi. Etwas ausfiihrlicher ist Mir-

khond; der erzahlt, dass Narses imBeginne seinerRegierung sehr

den Vergniigungen ergeben war , spater aber sich bezwang und
gut regierte

,
auch die Venvaltung der Provinzen besser beauf-

sichtigte als seine Vorganger, endlich die Krone noch bei seinen

Lebzeiten seinem Sohne Hormisdas iibergab und sich zuriickzog,

um den Rest seines Lebens in beschaulicher Betrachtung zuzu-

bringen. Anders und weniger erfreulich lassen aber die abend-

landischen Quelleii die Regierung des Narses abschliessen. Wenn
uns armenische Schriftsteller^) erzahlen, dass am Ende der

Regierung des Ardashir I (etwa 239 n. Chr.) bis zur Zeit des

Vararanes II ( die ersten Jahre der Regierung Diodedans die

Perser Armenien allein beherrscht haben , ohne von den Romern
gestort zu werden ^ so ist dies

,
im Hinblick auf die verwirrteii

Zustande des Abendlandes und die schnellen Wechsel der Kaiser

in jener Zeit, nicht unwahrscheinlich. Eine abendlandische

Partei wird deswegen in Armenien immer bestanden haben, und
mit Hiilfe der in das romische Reich gefliichteten Arsakiden

konnte der Kaiser jeden Augenblick seine alten Anspriiche er-

neuern- Moses von Khorni versichert nun
,
dass dies im dritten

Jahre der Regierung Diocletians geschehen sei. Tiridates
,
der

Sohn des ermordeten Konig Khosrov war mittlerweile zum Mamie
herangewachsen, er hatte eine romische Erziehung genossen

,
an

den rdmischen Feldziigen Theil genommen und sich in ihnen

ausgezeichnet nunmehr (um 2S6 und 2S7 n. Chr.) wurde ihm
ein Heer anvertraut, mit welchem er einen Einfall nach Armenien

machte , wo ihm das Yolk sofort zustromte und w^o ihm der ge-

treue Ota seine Schatze bew^ahrt hatte. Wenn wir an dem Be-

richte der Armenier festhalten, so muss Moses Recht haben, -vvenn

er den Einfall des Tiridates um diese Zeit setzt
,
denn dieser, der

etw^a um 239 geboren sein muss (s. oben) , war damals fast schon

50 Jahre alt. Schwierigkeit macht nur, dass Tiridates bis nach

1) Agathang. c. 5 (p. 37 fig. ed. Ven.). Moses Khor. 2, 77. b2,

2) Die Grossthaten
,
welche Agathangelos c. 6 (p. 40 flg.) erzahlt

, sind

freilich wenig wahrscheinlich.

17
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(lerBekehmng des Constantin^ also bis 323gelebt haben muss_, was

voraussetzt, dass er ein ebenso hohes wie kraftiges Alter erreicht

babe. Wollen wir den Zeitpunkt des Einfalles spater ansetzen

Oder den Tiridates jiinger machen, so kann er kaum ein Sohn des

Kbosrov gew esen sein. Da es hochst wahrscheinlich ist^ dass

Tiridates wirklich znr Zeit der Bekehrung des Constantin gelebt

hat^ so thut man gut an die romantiscbe Geschichte des Tiridates

sowie auch an diesen Feldzug im Jahre 286 nicht zu fest zu

glauben
, da beide nur durch die keineswegs zuverlassigen Ar-

menier bezeugt sind^ und man doch annehmen muss, dass Tiri-

dates wieder vertrieben worden sei. Dagegen steht es fest, dass

in einer spateren Periode der Regierung Diocletians ,
um 296

n. Chr. Avirklich ein Feldzug gegen die Perser von dem Casar

Galerius Maximinianus unternommen wurde, dass dieser aber

zwischen Callinicus und Kharan durch seine Unvorsichtigkeit

sich zu einer ungliicklichen Schlacht mit der persischeu Ueber-

macht hinreissen liess, die ihn zwang sich zu Diocletian zuriick-

1) Auch die Armenier sind uber den Zeitpunkt der Besetzung Armeniens

nicht einig
;

statt des dritten Jahres des Diocletian nennen einige das erste,

andere das neunte. Die romantische Geschichte von dem einzigen iiberleben-

den Kinde einer ganzen Familie, das von seiner Amme gerettet wird, findet

sich bei armenischen Schriftsteilern zu haufig , um immer wahr sein zu kon-

nen. Einer soichen wunderbaren Kettung des Artashes sind wiv schon oben

(p.210j begegnet; wir werden bald sehen, dass der heilige Gregorius auf ahn-

liche Weise erhalten wurde, Auch von der Familie des Karen Pahlav wurde

ein Kind auf dieselbe Weise gerettet (cf. p. 242). St. Martin freilich (in seinen

Xoten zu Lebeau, histoire du Bas-empire 1, lasst die Armenier schon um
276 zum Christenthum libertreten

,
da Eusebius (hist. eccl. 9, S) einen Krieg

des Maximin gegen die christlichen Armenier erwahnt. AUein diese Nach-

richt, von welcher nicht einmal die Armenier selbst etwas wissen, scheint mir

sehr unsicherj wenn der Krieg wirklich stattgefunden hat, war gewiss das

Christenthum nicht Schuld daran. Ebensowenig kann ich St. Martin beistim>

men, wenn er 1. c. p. 406) den Tiridates im J. 314 sterben lasst. Es mag
sein

,
dass es ziemlich fruh Christen in Armenien gab

,
die kleinasiatischen

wie die syrischen Christen werden es kaum unterlassen haben, Missionen da-

hin zu senden. Darum handelt es sich aber nicht
,
es fragt sich, wann Trdat

ofhciell zum Christenthume iibertreten konnte
j
diess konnte aber nicht der

Fall sein, so lange dasselbe im romischen Reiche verfoigt wurde. Sein Ueber-

tritt ist vor dem Edicte von Mailand (313: nicht denkbar., und er hatte wenig

fur die Verbreitung der neuen Religion thun kbnnen
, wenn er schon 314

starb; wahrscheinlich lebte er bis nach 323.
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zuziehen, der sicli damals in Aiitiocliien aufhielt . Die ver-

achtliche Behandlung, die Diocletian dem Galerius zu Theil

werden Hess, spornte denselben an
,
im folgenden Jalire seine

friihere Niederlage zu rachen. Ini Jahre 297 wurde Narses in

Armenien , das er damals bezAvungen hatte (Ammian 23, 5. Ill,

ganzlicli geselilagen, nicht nur sein Lager, auch sein Harem fiel

in die Hande des Siegers, und Narses selbst wurde verwundet

und war gezwungen in die ostlichen Theile seiner Monarchic zu

fliichten^j. Wie griindlich Narses geselilagen war, das zeigen

die Friedensunterhandlungen
,
iiber die wir nocli einen ziemlich

ausfiihrlichen Eerichtbesitzen bei Petrus Patric. p. 135 ed. EonnU
Galerius und Diocletian schickten von Antiochien aus einen ihrer

Diener, Sicorius, mit den P'riedensbedingungen an Narses. Ln-
fahig zu weiterem AViderstande suclite Narses den Gesandten

durch weite AVege und langes AA^arten zu ermiiden und Hess ilin

erst bei dem medisclieii Flusse Asprudis vor sicli. Niclit in

grosser offentliclier A^ersammlung, sondern nur im Eeisein einiger

Diener emphiig er ihn und horte die Friedensbedingungen an.

Diese stellten den Tigris als Reichsgranze fest und bedangen fiir

die Romer noch fiinf kleine Eezirke jenseits dieses Flusses aus '^
.

Ferner A'erlangten sie, dass Annenien seine Granze bei der medi-

schen Festimg Zintha habe, und der Konig der Ibercr seine In-

vestitur von den Romeni erhalten solle, endlich verlangten sie

noch, dass der Ort des gegenseitigen A erkehrs in Nisibis sei.

Nur gegen den letzteren Punkt erhob Narses zum Schein Ein-

wendungeii, und er wurde auch nicht gezwungen nachzugeben.

Nach dem Abschlusse des Friedens erhielt Narses seine Frauen

und Kinder zurilck, die Sehnsucht nach diesen diirfte den Narses

am meisten zu seiner grossen Nachgiehigkeit bestimnit haben.

Der Kummer iiber dieses Vngliick soli der Grund zum Tode des

1; Eutrop. 9, 24. Zonaras 12, Orosius T, 25 spricht von drei

Schlachten.

2) Eutrop. 9, 25. Orosius 7, 25.

3) Genannt werden diese Bezirke von Petrus Patric. (p. 135 ed. Bonn;

Intelene fingelene?), Sophene, Arzanene, Corduene, Zabdicene; die Granze

sollte bei der Feste Zintha in Medien sein. Ammianus Marc. (25, 7. 9, nennt

Rehimene undAIoxoene statt Intelene und Sophene. Rehimene lag nach Kie~

pert auf dem mesopotamischen Uferdes Tigris zwischen Nisibis und Ninive.

A’gl. unten.
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Narses gewesen sein. Von dieser Zeit an werden wir jedenfalls

die Besitznahme Armeniens durch Tiridates datiren diirfen.

8. Hormisdas II. Ueber die Regierungszeit des achten

Sasaniden treffen wir wieder die gewohnlichen Scbwankungen

an. Firdosi giebt ihm neun Jahre^), dagegen Hamza 13 Jahre,

Mujmil, Masudi, Ibn Alathir, Mirkhond und Agathias (4, 25),

nur sieben Jahre und fdnf Monate. AufFallend geiiug ist

es, dass dieseii Nachrichten gegeniiber die armenischen Schrift-

steller fast einstimmig demHormisdas II nur drei Jakre zutheilen,

wabrscheinlicb ist aber die Ansicht Patkanians ^)
,
dass der Irr-

thum daher komme, dass man dem Narses der nach mancheii

armenischen Autoren 14 Jahre regiert haben soil) eiue Anzahl

von Jahren beilegte, die eigentlich dem Hormisdas II angehoren.

Die neueren Chronologen entscheiden sich zumeist fiir die Zahl

von sieben Jahren und fiinfMonaten, demgemass setzen Patkanian

und Mordtmann die Regierung dieses Fiirsten von 301— 309^

Clinton vom 3. oder 4. Monat des Jahres 301 bis zum 8. oder 9.

Monat des Jahres 308. Von den Regierungshandlungen des Ilor-

misdas II ist so gut als Nichts bekannt, Nach Aussage der mor-

genlandischen Schriftsteller hatte Narses seinen Sohn Hormisdas

noch bei seinen Lebzeiten auf den Thron erhoben, woliir indessen

eine anderweitige Bestatigung nicht vorliegt. Die Regierung des

Hormisdas II scheint ziemlich ruhig gewesen zu sein. Hamza
und Mujmil melden als einzige Alerkwiirdigkeit, dass dieser Fiirst

eiue Burg im Districte Ram Hormuz in Susiana erbaut habe.

Nach Ibn Alathir und Mirkhond soli Hormisdas II von strengem

und finsterem x\eusseni gewesen sein, aber doch auf das Gliick

seiner Unterthanen Bedacht genommen haben. Eine Anekdote
iiber seine Verheirathung mit einer Prinzessin von Kabul verdient

hier keine weitlaulige Erivahnung.

Die Regierung der acht ersten Sasaniden fiillt nicht ganz ein

Jahrhundert. Die Nachrichten von ihren Thaten sind sehr spar-

lich in den uns erhaltenen morgenlandischen Quellen, und sie

scheinen bereits zur Zeit des Agathias nicht viel ergiebiger gewe~
sen zu sein als jetzt. Die Karglichkeit der Nachrichten mag zum

Shahn. 1430, pen. .

2j 1. c. p. 150.
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Theil iRren Grund dariii haben, dass viele Aufzeichnungen ver-

loren gegangen sind^ zum Theil aber auch darin , dass wirklich

nicht viel geschehen ist. Mit Ausnahme der beiden ersten Sasa-

niden scheinen die Fiirsten dieser Periode keine hervorragenden

Geister gcAvesen zu sein, die sich in grosse Unternehmnngen eiii-

liessen
;
das Ausland aber nothigte sie nicht zu ungewohnlichen

Kriegsthaten, denn die Komer Avaren anderweitig vollauf beschaf-

tigt;, auch im Norden und Osten scheint an den Granzen Erans

Ruhe geherrscht zu haben. Politische Ereignisse von grosser

Tragweite Averden uns darum kaum A^erloren gegangen sein, mehr
bedauern miissen Avir^ dass uns alle Kenntniss von den A^orfallen

im Inneren abgeht^ denn AA'ir glauben, dass gerade diese Zeit

eine sehr Avichtige ist, und die EntAvicklung im Innern des

Reich s nicht niir fiir das noch junge Reich der Sasaniden . son-

dern fiir das ganze eranische Yolk von hochster Bedeutung Avar.

Wir meinen den Versuch des Mani^ die eranische Religion zu

verbessern.

Die religiose Erregung^ Avelche zur Zeit um Chr. Geb. und

in dem zunachst folgenden Jahrhunderte alle A\'elt ergrilFen hatte,

Avar auch an Eian nicht spurlos A^oriiber gegangen^ und dort viel-

leicht noch mehr berechtigt als anderSAAo^ denn seit lange A^er-”

kiindigte die eranische Religion , dass tausend Jahre nach dem
Erscheinen Zarathustras eine grosse LmAA^alzung politischer und

religidser Natur eintreten Averde : ein neuer Prophet Averde neue

OlFenbarungen biingen, Avie sie dem fortgeiiickten Zeitalter an-

gemessen seien. Damals, aa^o die Herrschaft der Parther noch in

frischem Angedenken und Avalirscheiulich auch die Erinnerung

an die Herrschaft der Achameiiiden noch nicht ganz aus dem
Gedachtnisse verschAAmnden Avar, bedurfte es keines grossenXach-

denkens, um einzusehen, dass der festgesetzte Zeitraum von tau-

seud Jahren so ziemlich abgelaufen sein miisse. Diese Berech-

nung nicht Aveniger als innere A erhaltnisse drangten zu einer

griindlichen A erbesserung der alten Religion, deren Stellung den

von Osten und AVesten andringenden AA^eltreligionen Buddhis-

mus und Christenthumj gegeniiber immer uiihaltbarer Avurde.

Daher schon unter Ardashir I die Furcht vor A^ersuchen zur

Lmbildung der Religion, Avelche natiirlich auch politische A^er-

AAucklungen mit sich fiihrten, von Avelchen die oben (p. 193) an-

gefiihrte IStelle des Alashdi berichtet und zugleich zeigt, Avie sich
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dieser P’iirst zu helfen suchte. Die Kunde von den meisten dieser

Versuche ist untergegangen und das mag auch in der Ordnung
gewesen sein , eine Ausnahme bildet der gewaltige Versuch des

Mani, der ebenso Avie sein XJrheber ein besseres Scbicksal ver-

dient hatte^ als ihnen geworden ist. Mani bat die Aufgabe gelost_,

die den Eraniern damals gestellt war : er hat eine Religion gebil-

det, die als Umbildiing des Parsismus zur Weltreligion gelten

kann. Sie nicht anzimehmen^ war der schwerste MissgriiF, den

die Sasaniden machen konnten, und der XJntergaiig ihres Reiches

von da an nur eine Frage der Zeit.

AYie die meisten Ereignisse dieser dunklen Periode, so bleibt

uns auch der Zeitpunkt der Geburt wie des Todes des Mani zwei-

felhaft, und unsere Quellen dariiber ausserst schwankend. Nach
(dintons Aunahme ware IMani im Jahre 551 der Seleiikiden ge-

boren, welches er fur identisch mit dem Schlusse des Jahres 239

n. Chr. halt, also gegen Ende der Regierung des Ardashir I. Im
neunten Jahre des Gallienus (261 soli er nach Mesopotamien ge-

flohen sein, den Tod des Mani glaubt er aber unter Vararanes I

zwischen 273—275 setzen zu diirfen. Clinton stiitzt sich hierbei

auf die abeiidlandischen Rerichte liber Mani, deren Unzuverlassig-

keit wir schon friiher (Bd, 2, 200) erdrtert haben. Gegeniiber

stehen die Berichte des Fihrist, welche FliigeLin seinem Buche
liber Mani ausflihrlich besprochen hat. Nach diesen unverdach-

tigen Zeugnissen muss man annehmen, dass Mani von eranischen

Aeltern abstammte, aber wahrscheinlich in Ktesiphon geboren
wurde, wo sein Yater lebte und wo er reichliche Gelegenheit fand,

von Jugend auf mit Seraiten in genauen Verkehr treten zu kon-
nen, wahrend er zu gleicher Zeit in die eranischen Glaubens-
lehren einge>veiht wurde. Da Manis Yater ein religios gesinnter

iVIann war und viel mit den Mughtasilas verkehrte
, welche im

siidlichen Babylonien wohnten, so hatte Mani frlihe Gelegenheit,

auch die Ansichten dieser Sekte kennen zu lernen, an Juden und
Christen wird in Ktesiphon ohnehin kein Mangel gewesen sein.

Auf diese Art wurde Mani friihe mit den wichtigsten Religions-

formen des Westens bekannt, und wenn man die allerdings nicht

ganz klaren Ausdrlicke des Fihrist dahin deuten darf, dass Manis
Yater spater mit seinem Sohne wieder nach Eran zurlickkehrte.

so ware es auch erklarlich, dass die eranischen \'orstellungen das

Uehergewicht erhielten. Es ist nicht zu veiwundern
, dass die
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religios erregte Umgebung, in welcher jNIani aufwnchs , schon

friihe ihren Einfluss auf den Knaben ausseite: bereits im 12.

Jahre wollte er gottliehe Eingebungeii gehabt haben, welche ihm
durch einen Engel zukamen und die ihm befahlen

, eine eigene

Religion zu griinden, endlich im 24. Jahre Avurde er benachrich-

tigt, es sei jetzt der Zeitpunkt gekommen
,
nm ofFentlich aufzii-

treten. Ueber dieses Auftreten liegen uns mehrere Nachrichten

im Fihrist vor. Eine aus manichaischer Quelle stammende Nach-

richt behauptet, es falle dasselbe zusammen mit der Thronbestei-

giing des Shapur I am 1. Nisan, der ein Sonntag war. Nun habeii

die chronologischen Rerechnungen des Datums gezeigt, dass nur

im Jahre 23S n. Chr. der erste Nisan auf einen Sonntag fallen

konnte ,
in dem genannten Jahre also musste IMani zuerst auf-

getreteii ‘^ein. Eine andere Nachricht setzt Alanis Auftreten in

das zweite Jahr des Romers Callus und bemerkt dabei^ es sei

diess gerade 100 Jahre nach dem Auftreten des Marcion gewesen,

IVIai•cion aber sei im ersten Jahre des Titus Antoninus und 3u

Jahre nach Hardesanes aufgetreten. Hiernach wiirde iVIarcion zu-

erst um 1 38 aufgetreten sein
,
es bestatigt mithin diese Nachricht

die friiher mitgetheilte
,
welche den Mani am I. Nisan des Jahres

2BS auftreten lasst^ und giebt ihr den Vorzug vor der Notiz.

dass er im ersten Jahre des Callus aufgetreten ware, d. i. im Jahre

252. scheint es allerdings ganz wahrscheinlich, dass Mani
den Tod des Ardashir T abwartete, ehe er mit seiner Lehre her-

vortrat; bei dem bekannten Eifer dieses Fiirsten fur die alte Re-

ligion mag er sich fiir seine Neuerungen keine giinstige Arifnahme

versprochen haben, wahrend sich von seinem Nachfolger Besseres

hoffen liess. Wenn nun Mani bei seinem Auftreten 24 Jahrd alt

war, so diirfte er um 214 geboreii sein. Begleitet wurde er bei

seinem ersten Auftreten von zwei Mannern, die Anhanger seiner

TiChre waren : Shamun (Simeon) und Zaku, daun von seinem

eisrenen Vater. Wir nehmen also an , dass i\Iani bei der Thron-

besteigung des Shapur I ein junger Mann gewesen sei
,
der die

allgemeine ilufmerksamkeit auf sich zog, und es mag wahr sein,

dass Peroz, ein Binder des neuen Fiirsten, zu Mani’s Anhiingern

gehorte und dass er es war, der die Zusammenkunft Mani’s mit

dem jungen Kbnige vermittelte. Nach der durchaus iiicht un-

wahrscheinlichen Nachricht Masudi’s K soil Shapur I sich zuerst

1, Masudi 2. 164 ed. Paris.
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zu der Lehre des neuen Propheten bekannt haben
,

spater aber

zuriickgetreten sein und dessen Tod beschlossen haben , so dass

es Mani fur gerathen fand sich aus dem Machtgebiete des Shapur

zu entfernen, sich vorbehaltend, zu gelegener Zeit dahin zuriick-

zukehren. In diese Zeit nun werden wir am natiirlichsten die

grossen Reisen setzen^ welche Manx angeblich im Osten gemacht

hat, und die wir auch ganz wahrscheinlich linden , da Mani mit

dem Buddhismus vertraut war, wie dies unten aus der Darstel-

lung des von ihm eingefiihrten Cultus erhellen wird. In dieser

Zeit mag er in der That unter den Einwohnern von Indieii, China

und besonders von Khorasan seine Lehre verbreitet und seine

Schiller mit der weiteren Ausbreituug derselben beauftragt haben

;

dass dieselbe grossen Anklang fand, -werden Avir auch ohne aus-

driickliche Zeugnisse nach der uns bekannten Geschichte des

Manichaismus vermutheii diirfen. Das Gliick, das er mit seiner

Lehre machte
,
brachte ihm ZAvar Auel Ehre aber auch den Hass

der orthodoxen eranischen Priester ein, die sich in ihren Inter-

essen empfindlich durch seine Einrichtungen gekrankt fiihlten.

Es ist ilbrigens Avahrscheinlich
^
dass Maui als der von \ erschie-

denen Religionen erAvartete Prophet auftrat, inEran als Ukhshyat-

eretd oder Oshedar iBd. 2, 153i, in Indien unter Buddhisten

als Maitreya, den Christen gegenliber aber als der Paraklet. Es
scheint ferner , dass sich ]Mani durch seinen Eifer

, der A"on ihm
vorgetragenen Lehre Geltung zu verschaffen, zu Tauschungen
verleiten liess , die , wenn sie entdeckt AAuirden

,
gerade die ent-

gegengesetzte Wirkung hervorbrachten. Dahin gehort es, Avenn

Avir hdren, dass dem !Mani, als er zuerst vor Shapur I erschien,

ein Lichtglanz A^on den Schultern strahlte, der ohne Zweifel als

eiiie gottliche Bekraftigung seines Prophetenthums angesehen

Averden sollte. Es Avird ferner von ihm erzahlt, dass er sich, mit

Lebensmitteln versehen, in eine Hohle begeben und dort ein Jahr

lang in der Verborgenheit gelebt habe, bei seinem Wiederer-

scheinen vorgebend, er sei mittlerAveile im Himm el gCAvesen und
habe A^on dort das Buch mitgebracht, Avelches er vorzeigte. Dieses

Buch, das von den^Iorgenlandern Erteng-i-Mani genannt Avird,

J; BerFihrist zahlt 'cf. Fliigel L c. p. 72 fg.; die Schriften des Maui auf,

der Erteng-i-Mani befindet sich jedoch nicht darunter. Was der Name des
Buchs bedeuten soil, ist unklar.

I
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soil sehr schon geschrieben und mit kuiistvollen Zeichnungen

versehen gewesen sein
;

letzteres wird vielleicht nicht ohne Ab-
sicht erzahlt^ da die Zeichenkunst bei den Bekennern des Islam

nicht eben beliebt ist. Ueber das schliessliche Schicksal des Mani
kann kaum ein Zweifel bestehen. Obwol einzelne Nachrichten

behaupten^ es sei Mani im Gefangniss gestorben^), versicbern

doch die meisten er sei getodtet worden ^ seine Leiche 'aber ge-

kreuzigt an einem , nacii Andern aber an zwei Thoren der Stadt

Jondishapur aufgehangt worden, wahrend noch Andere ihn

lebendig schinden lassen. Schwieriger ist es die Zeit von Manf s

Tode zu ermitteln, es fragt sich, ob er noch unter Shapiir I starb,

so dass sein Auftreten an den Anfang der Regierung dieses Ftir-

steii, die Audienz Maui’s bei demselben und sein Tod erst an

das Elide voii dessen Regierung fallen wiirden^j. Die Melir-

zalil unserer Quellen lasst aber den Mani vor Shapiir I fliehen

und unter dessen Regierung nicht niehr zuriickkehi'en, sondern

erst unter Vararaiies I
,
der ihn dann hinrichten lasst ;

diese letz-

tere Nachricht muss man dann annehmen, wenn man die Ver-

sicherung, dass Mani 40 Jahre im Osten zugebracht habe^ ziem-

lich wortlich nimmt, Mani wiirde dann etliche 60 Jahre alt ge-

worden sein. Ganz abweichend ist der Bericht Eirdosi’s, der

sonst manche Wahrscheinlichkeit hat. Nach ihm ware Mani

erst unter Shapur II hingerichtet Avorden . und zwar erst,

nachdem er in einer offentlichen Disputation mit den Magiern,

bei welcher der Konig den Vorsitz fiihrte, unterlegen Avar.

8olche Disputationen sind allcrdings nicht selten, und das

Resultat dilrfte schon im Yoraus festgestanden haben , allein

die Ansicht , dass ^Nlani erst von Shapur II hingerichtet Avorden

sei, ist um so unAvahrscheinlicher, als ja dieser Fiirst schon bei

seiner Geburt auf deii Thron kam und also eine sehr lange Zeit

verfliessen musste, che er fahig Avar in einem Streite, A\de der des

Mani mit den Magieni . zu entscheideii. Nicht unmoglich aber

Aviire es, dass die Nachricht des Firdosi nicht an ihrem riehtigen

Orte steht, und A^on der Regierung des Shapiir 11 in die des

Shapur I zu versetzen Avare. In diesem Falle konnte man sie

zur Stiitze flir die Ansicht gebrauchen, dass die H inrichtung des

Mani unter Shapur I erfolgt sei.

1 i Cf. Fliigel 1. c. pp. GO. 00.

2) Cf. Fliigel 1. c. p. 172,
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NacB meiner Ansicht ist die Hinrichtung des INIani und die

Veifolgung seiner Anhanger der folgenschwerste MissgrifF, den

die Sasaniden begehen konnten, ihr Untergang, wie auch der der

eranischen Keligion war von da an nur nocb eine Frage derZeit.

Obwol uns nahere Nachricbten mangeln , so diirfen wir dock mit

Sicherbeit annehmen, dass die Unterdriickung der Manichaer viel

Blutvergiessen verursachte, denn die manicbaische Religion war

lebensfahig, wie sie durch ihreSchicksale ira Westen (cf.Bd. 2, 23 1

;

ervviesen hat^ und wenn wir oben sahen (p. 257). dass im Jaiire

283 die Eranier den Romern, wegen innerer Wirren nicht kraf-

tigen Widerstand leisten konnten , so diirften die manichaischen

Zwistigkeiten bedeutenden Antheil daran gehabt haben. In der

That verdient das Scbicksal Mani’s unser Mitleid, er wav der

recbte IVIann zur recbten Zeit. Er trat auf zu einer Zeit, wo
Jedermann in Eran- einen neuen Propheten erwartete und be-

gebrte, weil man fiiblte ,
dass man eincs solcben bediirfe

, und er

leistete wirklicb, was man von dem neuen Propbeten erwarten

konnte: er bildete die eraniscbe Religion zu einer Weltreligion

um. Es ist nicbt jMani’s Scbuld, Avenn seine That keine besseren

Friicbte trug. Der Manicbaismus Avar zAvar fiir alle Yolker be-

stimmt
,
aber er recbnete docb darauf , in dem eranisclien Yolke

seinen natiirlicben Mittelpunkt zu baben. Ware diese Yoraus-

setzung eingetreten, so wiirde die Religion Mani’s flir die beideii

andem Weltreligionen jener Zeit, den Buddbismus und das Cbri-

stentbum, eine Nebenbublerin geAvorden sein. Die Konige a on

Eran Avaren die natiirlicben Bescbiitzer der INIanicbaer aller Lan-

der gCAA esen, die Sasaniden batten an den iVIanicbaern desWestens

im rbmiscben Reicbe eine ebenso starke Paitei gebabt , Avie die

romiscben Kaiser an den Cbristen in Eran batten. Die Annabme

der manicbaiscben Lebre durcb die Eranier bat kaum grosse

ScbAvierigkeiten geboten ,
aber ibr Cultus musste die jVIagier er-

bittern, da Mani in dem ricbtigen Gefiible von dem, Avas die Zeit

verlangte, das Priestertbum nicbt an einen bestimmten Stamm
kettete, sondern Jedem den Zutritt zu demselben erofFnete. Einen

Augenblick scheinen die Sasaniden geschwankt zu baben
,
ob sie

sicb auf die Seite der alten Priester oder auf die des Neuerers

stellen sollten, die grosse Macbt, Avelcbe die Priester vomAnfange

an iiber die Gemlitber der Sasaniden besessen baben, beAviikte

den Sieg der alten Religion. Zu derselben Zeit, als ibre Neben-
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buhler, die rdmischeii Kaiser, ihre Zeit richtig verstandeii und
deni neueu Glaubeii sich zuwandteii, hielten die Sasaniden an

ihrem alten Glauben fest, der sie von allem Anfang an zu einer

blossen, noch dazu erfolglosen Defensive verurtheilte. DieFolgen

dieses Missgriftes liessen nicht lange auf sich warten.

9. Shapiir II. Mit einer seltenen Einstimmigkeit, die fast

an Einmiithigkeit granzt
,
geben unsere Quellen das Leben und

die R-egierungszeit dieses Fiirsten auf 72 Jahre an. Hier stiinmen

Firdosi Hamza, ]\[ujinil, IbnAlathir, Mirkhond, Masudi eben~

so iiherein , vvie Moses von Kliorni und andere armenische Auto-

ren, wie Sepeos, Samuel von Ani u. s, w., nur Agathias giebt ihm

bios 70, der Armenier Asogliik sugar nur 58 Jalire . Uebereinstim-

mend versichern sie aucli, dass er so lange oder eigeiitlich iiocli

langer Konig war, als er lebte, indem ihm bereits im^Iutterleibe

gehuldigt wurde. Audi unsere iieuern Chronologen bestimmeii

seine Kegierungszeit ziemlich ubereinstimmend , Richter und

Patkaniaii von 300— 380, ilordtmanu und Clinton von 300

—370. Die lange Regierung dieses Fiirsten machte ihn zum
Zeitgenossen der wichtigsten Weltbegebenheiten : unter seiner

Regierung kaiii das Christeiithum durch Constantin im Abend-

lande zu dauernder Herrschaft, er ilbeiiebte die schAvachen Nach-

folger Constantins
, im Kriege gegen ihn fiel der letzte rdmische

Kaiser, welcher die Fahiie des lieideuthums aufzupflanzen Avagte.

Weit Aveniger als iiber die allgemeiiie Dauer der Regierung sind

unsere Quellen iiber die einzeliien Lebensuiiistaiide des Shapiir II

im Einklange. Die muhammedanischen Quellen, voraii das Ko-

nigsbuch, und der diesem folgende Agathias versichern, es habe

Horinisdas II keine Nachkommen
,
sonderu nur eiue scliAvangere

Frau hinteiiassen, Avelcher man die Krone auf den Leib legte, in

der Hotfnung, dass sie eineu Sohn gebaren Averde. Aber schon

Richter^) hat darauf hingewiesen
,
dass spiiter von einem Druder

des Shapiir die Rede ist, der ihn iiberiebte. Auch Moses von

Khorni ervvahnt ^3, 10 ilg.; einen Rruder Shapiir’s II, Namens

Nerseh, der ein persisches Heer befehligte. In noch grdsserm

1; Shahn. 1455, 1 :

JuL

'!) Vgl. Fatkanian i. c. p. 155.

5) Richtei*, historisch-kiitischer Versuch etc. p. 1S4.



270 Funftes Buch : Geschichte und Politik.

Widerspruche mit der morgenlandischen Nachricht stehen zwei

griechische Schriftsteller Zosimus und Zonaras. Zositnus {2, 27

ed. Bonn) berichtet, dass bald nach der Schlacbt von Chrysopolis

em persischerPrinz, Namens Hormisdas, an den Hof Constantins

kam; er soli ein alteier Sohn des Hormisdas II gewesen sein,

der sich aber durch eine uniiberlegte Aeusserung um seine An-
spriiche auf den Thron gebracht hatte. Noch bei Lebzeiten seines

Vaters, an dessen Geburtsfeste, geschah es einmal, dass ihm die

versammelten Grossen nach seiner Ansiclit nicht die gebiihrende

Ehrfurcht bewiesen; voll Zorn drohte er, dass er ihnen das Schick-

sal des Marsyas bereiten werde, sobald er den Thron bestiegen

haben werde. Den meisten Perserii war es nicht klar, was der

Prinz mit diesen Worten sagen wollte ^darauf mag dieser auch

gerechnet haben i,
einige aber, die in Kleinasien bekannt waren,

verstanden sie dcch und klarten die iibrigen auf. Die Drohung

blieb unvergessen und als Hormisdas II gestorben war
, wurde

der Prinz ,
anstatt auf den Thron erhoben zii werden

,
gefesselt

und ins Gefangniss geworfen; dreizehn Jahre schmachtete er in

demselben, bis es endlich seiner Gemahlin gelang, ihn daraus zu

befreien, indem sie ihm, im Leibe eines Fisches versteckt, eine

Feile zukommen Hess und dafiir sorgte . dass die Wachter be-

trunken gemacht wurden und das Entkommen des verkleideten

Prinzen nicht sofort bemerkten. Der Prinz Hormisdas aber floh

zuerst zu dem Kdnige von Armenien, mit dem er befreundet war,

dann aber, well er sich dort nicht hinlanglich gesichert hielt
, an

den Hof des rdmischen Kaisers, wohin ihm spater seine Gemahhn
nachgesandt wurde. — Abweichend erzahlt Zonaras den Vor-

gang, er macht Shapur II zum Sohn des Narses. Nach seiner

Versicherung hinterliess Narses drei legitime, zur Nachfolge be-

rechtigte Sdhne, Namens Adanarses, Hormisdas und noch einen

dritten, der nicht genannt wird. Adanarses, der zunachst seineni

Yater folgen sollte, hatte sich bei den Persern verhasst gemacht
durch seine Grausamkeit und weil eine ganz ahnliche Drohung
von ihm berichtet wird, wie sie Zosimus dem Hormisdas in den
Mund legt. Man iibergieng nun aber nicht bios den Adanai*ses,

sondern sammtliche legitime Sohne und setzte den Shapur II

auf den Thron, den Sohn eiiier Frau aus niedrigem Stande, uiid

1) Zonaras 13, 5.
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dieser war es, welcher den einen seiner Briider sogleich. blenden

und den Prinzen Hormisdas gefangen nehmen liess , aus welcher

Gefangenschaft er dann entkam, Bedenklicher noch als diese

widersprechenden Nachrichten scheint mir der oben erwahnte

Widerspruch^ dass der Nachfolger des Shapur II dessen Binder

gewesen sei. 1st es richtig
^
was die morgenlandischeii Schrift-

steller berichten, dass Shapur II erst uach dem Tode seines Vaters

geboren w'urde, so muss er dessen jiingster Sohn gewesen sein,

nun wurde er aber 72 Jahre alt, sein liberlebeuder Binder miisste

also noch alter gewesen sein als er die Regierung ubernahm.

Hier sind Widerspriiche in unsern Quellen, diewirnur aufzeigen,

kaum aber losen konnen, die lange Regierung des Shapur II

spricht aber fiir die Fassung der ^lorgenlander. Wer die Regent-

schaft wahrend der Minderjahrigkeit des Shapur II fiihrte, wissen

wir nicht, was aber sonst von den Ereignissen wahrend seiner

Jugend erzahlt wird, klingt wahrscheinlich genug; es heisst nam-

lich, dass die umliegenden Voiker, klihn gemacht durch die Ab-

wesenheit eiiies kraftigen Grosskonigs , Einfalle in das eranische

Gebiet unternahmen ; die Tlirken, die Griechen, besonders aber

die Araber, die freilich am niichsteii waren. lyad, ein arabischer

Hauptling, masste sich die Herrschaft iiber die Landschaft Sevad

an, arabische Raubziige verheeiten noch andere eranische Pro-

vinzen, ja es wird selbst gesagt, dass Thair, ein Konig von Axemen,

die Dreistigkeit hatte, die Stadt Ktesiplion zu tlberfallen und
nicht bios reiche Leute, sondern selbst eine kdnigliche Prinzessin

mit sich fortzufiihren. Diese unsicheren Zustande machen die

Nachricht wahrscheinlich, dass Shapur II erst von seinem dreis-

sigsten Jahre an in Ktesiphon residirte , wahrend er friiher in

Jondishapur gewohnt hatte. Der jiinge Shapiir II soil schon friihe

sein Herrschertalent gezeigt haben, und ohne Frage war er ja so-

wol einer der kraftigsten wie der gliicklichsten HeiTscher aus

der Sasanidendynastie. Firdosi und Ibu Alathir behaupten iiber-

eiiistimmend
‘j ,

dass Shapur II im 16., Firdosi sagt im 26.) Jahre

seines Lebens einen Zug gegen Thair unternahm uiid denselben

zuletzt zwang sich in eine Festung zuriickzuziehen, wo er ihn

belagerte. Hier erzahlt uns aber Firdosi dieselbe Geschichte, wel~

che andere Quellen von Shapur I und der Tochter des Konigs von

1) Shahn. p. 1-133, 9 ed. Macan. Ibn Alathir 1. c. p. 2S2
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Hathra berichteii (cf. p. 253;, Thairs Tochter soli sich inShapur 11

verliebt imd iliren Vater lebendig in desseiiHande geliefert habeii,

so dass dieser die Schmach , die Thair liber Eran gebracht hatte,

an dessen eigener Person rachen koniite ; die Geschichte ist aber

schwerlich in diesem Falle besser begriindet als in dem friiheren.

Wenn die obige Angabe Pirdosis richtig ist, so miisste der Zug
des JShapur II etwa um 335 angesetzt werden. Ueberhaupt scheint

es sich Sliapiir II zur Aufgabe gemacbt zu haben, nicht nur die

Araber Mesopotamiens ,
sondem aucb der Inseln zu niiterjocbeu,

und von seiner Grausamkeit gegen sie — er durchbohrte die

Schultern der Gefangenen — soli sich der Name herleiten, den er

zur Unterscheidung von andern gleichnamigen Konigen flihrt

Die Wichtigkeit, welche die Zustande Armeniens unter der

Regierung des Shapiir II erbalten, nothigt uns auf die Geschichte

dieses Landes etwas genauer einzugehen. Es ist diess eiiie

doriienvolle Aufgabe, denn die armenischen Geschichtschreiber

dieser Periode, Faustusvon Eyzanz und Moses vonKliorni, widei'-

sprechen sich griindlich und die chronologischeii Angaben Beider

sind unrichtig, was wol darin liegen mag, dass die ihneii vor-

liegeiiden Quellen, nach morgenlandischer Gewobnheit^ die

Namen der verschiedenen romischen Kaiser nicht sonderteiij soii-

dern sie alle mit ihrem Titel allein bezeichneten. Auf der andeni

JSeite enthalten dock diese einheimischeu Nachrichten allzuviel

Wahres und Wichtiges, als dass man sie gaiiz bei Seite lassen

konnte, aber es muss dem Geschichtschreiber uberlassen bleiben,

wie er sich die Thatsacheii zurecht legt. Darum kanu es uns

nicht wimdern, wenn zwischeii Gibbon und Tschamtschean einer-

seits, welche den armenischen chronoiogischeii Angaben folgen,

und St. Martin audererseits , welcher diese Chrunologie berich-

tigen will, eine grosse Meinungsverschiedenheit besteht. Wir

I> Der arabischeName ist pulaktaf der mit den Schuiterir
,
und mit die-

sem Namen wird Shapiir II gewohnlich zur Unterscheidung von seinem Vor-

ganger genannt. Nach Hamza p. 51; ist der persische Name

gewesen, und ^venn wirauch gerne zugeben, dass durchbohrend heissen

kbnne, so bezweifeln \\ir doch sehr, dass Schuiter bedeutet haben

konnte. Eher kann es scheinen, als sei soviel wie altb. hoya

cupti, iinke Schulter.
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folgen im Ganzen den Ansichten St. Martins, denn auch uns

scheint es unzweifelhaft , dass ein chronologischer Feliler von

mindestens 30 Jahren in den armeiiischen Berichten liege, aber

wir vermogen uns niclit alle seine Ansichten im Einzelnen an-

zueignen. Wir geben im Folgenden einen Ueberblick iiber

die Thatsacben in der Beihenfolge
,

welche uns die wahrscbein-

licbste zu sein scheint.

Es ist oben erziihlt worden, in welcher Weise Ardashir I

demReiche des Konigs Khosrov I von Armenien ein Ende machte.

Von da an verlasst uns die sichere Geschichte dieses Landes

langer als ein Jahrhundert, und es beginnt erst wieder zu tagen

in der Zeit, von welcher wir hier sprechen. Es ist diess um so

mehr zu bedauem, als gerade in dieser Zeit ein Ereigniss von

grosser Wichtigkeit dort eiiitrat : der offene Uebertritt zum Ohri-

stenthum. Wann das Christenthum sich zuerst nach Armenien

verbreitet habe ,
wird sich schwerlich mehr errnitteln lassen ; da

aber diese Religion sowol in Mesoputamien als auch in Kleinasien

viele Anhanger zahlte, so diirfteu Missioiiare schon ziemlich friih

nach Armenien gekommen sein und dort einzelne Proselyteii ge-

macht haben. Die erste sichere Nachricbt von eiiier bedeuten-

deren Anzahl von Christen in Armenien erhalten wir im Jahre

311, in diesem Jahre soil namlich der Kaiser Maximin die Ar-

menier dieser Religion wegen mit Krieg iiberzogen haben ^). Ob
sich dieser Krieg auf ganz Armenien bezog oder nur auf einzelne

Granzdistricte, erfahren wir nicht, die christiiche Religion aber,

wenn sie auch zu jener Zeit in Armenien schon zahlreiche An-

hanger zahlte, war damals noch nicht Landesreligion. Nach der

Angabe unserer Quellen muss indessen bald darauf eine Verande-

rung eingetreten sein durcb das Zusammeiiwirken von Umstan-

den, welche folgendermassen berichtet werden. Die Familie des

Konigs Khosrov 1 war
,
wie wir bereits w issen ,

durch Anak auf

Anstiften Ardashir Babegans ausgerottet worden, mit Ausnahme

eines einzigen Prinzen, Namens Trdat, den seine Amme auf

1) Euseb.Hist. Eccl. 9, 8 : zpo^sTrotNiaTaTat rm tupdvvo) 6 iipoc Ap-

peviou? 'jro/.etjto; dvopa? dp/aiou oiXo’j; zt aup.pLdyou; ‘Pwpt-aiojv* oSg xal

aoTO'j? ypiGTia'^ouc ovTa;, xal ei? to ^eiov euaiflsiaN otd c::ouof^; Tioio'jpievo'jc,

6 £iot6Xotc zai oaipioatv IravaY'/dGat rrsTLSto'ypLe'vo^
,

iy9po0; dvtt

cpiXttJV xat 7toX£p.iO’j; dvti c'jiAp.dy(DV 'zatsatTiCato. . . , aotoc p-r./ ojv 7:£pi 7:p6c

Apjxevio’j? TToXep.o'^ dp.a tot? otutoo ctpatorsoot? zateroNSito.

Spiegel, Eran Alterthumskunde ITT 18
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romisches Gebiet fliichtete. Gleicherwelse wurde auch die Fa-

milie des Kdnigsindrders Aiiak von den erziirnten Armeniern ver-

niclitet, wieder mit Ausnahme zweier ^ohne, die nach Kleinasien

gefluchtet wiirden
,
und von welchen der eine der heilige Grego-

rius war. Walirend nun Gregor in Casarea heranwuchs, wurde

auch Trdat in der Nahe des kaiserlichen Hofes erzogen und er-

regte bald durch seine ungewohnliche Tapferkeit allgemeines

Aufsehen. Er hatte das Gliiek, dem Kaiser Diocletian wichtige

Dienste zu leisten, und die Folge davon war, dass Trdat etwa um
28 G mit einem romischen Heere nach Armenieu gesandt wurde

und mit dessen Hiilfe sich dort festsetzen konnte
, wo seit dem

Tode Khosrov’s I der Grosskonig allein geherrscht hatte. In

seine Dienste begab sich der heilige Gregor, der anfangs seiner

Religion wegen von Trdat verfolgt wurde, danii aber denselben

zum Christeiithiim bekehrte
,
ein Heispiel

,
dem spiiter das ganze

Land, theils freiwillig, theils gezwungen, folgte.

So wenig unwahrscheinlich diese ganze Erzahlung lautet, so

erhebliche Schwierigkeiten aller Art steheii derselben entgegen.

Nach der gewdhnlichen Annahme der Armenitu' ^
i
ware Khosrov I

etwa 257 getddtet worden, Trdat, der zu dieser Zeit eben geboren

war, ware also um 28G, als er in Armenieu zur Regierung ge-

langte, etwa 30 Jahre alt gewesen und da er bis 341 regiert haben

soil, etwa 84 Jahre alt geworden. Dieser armenischen C'hrono-

logie folgt auch Gibbon in seinem Geschichtswerke. Anders

St. Martin (bei Lebeau I, 40G), er behauptet dem Geschichts-

werke des Moses von Khorni ein besonderes Studium gewidmet

zu haben und darum seine Verbesserungen mit Zuversicht geben

zu konnen. Zwischen Gibbon und St. Martin besteht eine

chronologische Differenz von 30 Jahren, und St. Martin behauptet

— wol nicht mit Unrecht — , dass Gibbon viele Dinge in die Re-

gierung des ('onstantius versetze, die vielmehr in die Constantins

gehorten. Er setzt den Tod des ersten christlichen Konigs Trdat

um 314, und da er ihm eine Regierung von 56 Jahren giebt, so

muss derselbc um 25S bereits zur Regierung gekoramen sein, die

Zuriickkunft des Trdat wiirde also ziemlieli in dioselbeZeit fallcTi,

als Valerian von Shapur I gcfangen genommen wurde. Na(4i der

Ansicht St. Martins diirfte wol die Ennordiiiig des Khosrov I um

1; Cf. Tschamtscheans kurzere Geschichte Armeniens p. 79.
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233 erfolgt sein, es wiire also das armenische Interregnum auf

25JabTe,233—258 zu beschranken. DieEinfiihrung desChristen-

thums in Armenien fallt nach St. Martin’s Annahme (1. c. 1, 76)

in das Jahr 276, der Krieg des Maximin um 311. Der Sohn

und Nachfolger des Trdat, Khosrov II, regierte 9 Jahre, 214

—

223, er hinterliess einen Sohii Tiran, der im 17. Jahre Constantins

(322) zur Regierung kam^. Er fiel durch Hinterlist in die Haiide

der Perser und wurde gebleiidet . dieses Ereigniss fand nach St.

Martin um 337 Statt, und er glaubt , dass diese That den Con-

stantin zu seinem Entschlusse bewog , einen persischen Krieg zu

beginnen, in dessen Vorbereitung ihn der Tod ereilte. Tirans

Nachfolger ist Arshak , der also ziemlich gleichzeitig mit Con-

stantins zur Regierung gekommen sein muss und diesen iiber-

lebte, ebenso wie dessen Nachfolger Julian.

Es muss zugegeben werden ,
dass IVlanches fiir die Correc-

turen St. Martins sprichtj und dass iiameiitlich der Arshak der

Armenier mit dem Arsakes des Ammian identisch sei. Dass aber

die Zeit vor Arsakes gerade in der Weise zu ordnen sei, wie

St. Martin vorschlagt, mochten wir nicht behaupten. Wir ge-

stehen, den Erzahiungen von der Abstammung des Trdat und des

heiligen Gregor keinen rechten Glauben schenken zu konnen.

Die Geschichte von ausgerotteten Familien, von denen aber

immer doch ein Kind gerettet wird, kehrt in der armenischen

Geschichte zu oft wieder, um allemal wahr sein zu konnen. Trdat

musste an die friilieren arsakidischen Kbnige angeschlossen wer-

den, damit die rechtmassige Nachfolge in der Dynastie nicht

unterbrochen werde ;
nicht ohne Absicht ist es auch, dass Gregor

auf denselben Stamm ziiriickgeleitet wird
,
also den armenischen

Kbnigen ebenbiirtig ist, denn auch von ihm stanimt eine Reihe

geistlicher Fiirsten, die an Macht und Eintluss den weltlichen

Kbnigen nicht nachstanden. Trdat der x\rsakide begini^t die Reihe

der christlichen Kbnige Armeniens, Gregor der Arsakide ist der

erste Katholikos dieses Landes, auf ihn folgte in derselben Wiirde

erst sein Sohn Aristakes
, dann ein zweiter Sohn Verthanes ,

der

das Amt des Katholikos zu der Zeit bekleidet haben soil, als

Khosrov II zur Regierung kam , und der fiir dessen Einsetzung

in Ryzanz thiitig war. Yusik (d. i, Hesychins) der Sohn des Vei"

1) Wir geben die Erzahlung dieser Vorgange, \vie sie uns Faustus Byz.

.3, 12 flg. berichtet. Ganz anders freilich Moses von Khorni .3. 1 1 fig.), welcher

IS*
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thanes soil ziemlich gleichzeitig mit Tiran zum Katholikos ge-

weiht woxden sein , ein nocli junger, aber sehr sittenstrenger und

eifriger Priester^ dem das Leben Tirans und seiner Umgebung
sehr missfiel

,
denn sie begiengen zahlreiche Siinden und ver-

gossen viel unschuldiges Blut ,
und der es desswegen an strengen

Ermahnungen nicht fehlen liess. Als diese nichts fruchteten,

schloss er den Konig und seine Genossen von der Kirche aus,

und als Tiran mit seiner Umgebung demungeachtet an einem

Festtage erschien, trat ihm Yusik unter der Thiire der Kirche

entgegen und hiess ihn und sein Gefolge weggehen , da sie nicht

wiirdig seien eine Kirche zu betreteii. Dieses Verfahren erbit-

terte aber das konigliche Gefolge dermassen, dass sie den Katho-

likos so unbarmherzig schlugen, dass er einigeTage spater seinen

Geist aufgab. Es trat nun eine grosse Verwilderuiig in der arme-

nischen Kirche ein : die beiden Sohne Yusiks gaben durch ihren

Lebenswandel grossen Anstoss und eigneten sich nicht fiir die

hdchste kirchliche Wiirde; man sah daher zunachst von dem
Geschlechte Gregors ganz ab und wahlte einen Monch Pharen

zum Katholikos , der zwar persdnlich ein frommer Maun wai%

aber nicht wie sein Vorganger nach der INlartyrerkrone strebte

(Faust. Byz. 3, 16), und daher den Tiran mit seinen Ermah-

nungen unbehelligt liess. Ganz so betrug sich auch Sahak (Isaak),

der Sohn des Albianos (Faust. 3, 17), der auf Pharcm folgte und

das Amt im Geiste seines Vorgangers verwaltete ^) . Aber die Strafe

des Himmels erreichte den gottlosen Tiran fiir seine Missethaten.

Wiihrend seit der Bekehrung Trdats Friede gcAvesen war, ent-

standen nun Missheiligkeiten, als deren Opfer zuletzt Tiran selbst

fiel, ganz schuldlos
,
wie es nach dem Berichte des Faustus (3,

den Tiran zu einem Zeitgenossen Julians maclit und behauptet, es babe Tiran

den Yusik Tode peitschen lassen, Aveil er sich seinem Ansinnen widersetzte,

das Bild Julians in der Kirche aufzuhJngen. Auch berichtet der genannte

Schriftsteller
,
dass Tiran dem Julian ein armenisches Hiiifsheer unter Zura

dem Reshtunier zugeschickt habe
,
dieser aber sei aus eigenem Antriebe wie-

der umgekehrt, ein Benehmen
,

das er spater mit dem Tode biissen musste,

als Julian Zuras Bestrafung verlangte. Es ware eben nicht unwahrscheinlich,

dass die christliche Partei den Julian hasste und dessen Unterstutzung verhin-

derte, doch verdient jedeni'alls der Bericht des Faustus den Vorzug.

1) Moses von Khorni (3, 39^ macht den Sahak erst zura Nachfolger des

unter Arshak lebenden Nerses, was kaum richtig ist
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20 flg.; scheint^). Phisak^ eiu verratberischer Kamtnerherr des

Tiran, hatte dem JStatthalter von Atropatene, Sbapiih-Varaz, die

Meiiiung beigebracht, als hegeTiraii Plane, die den Persern ver-

derblicb werdeii konnten, und beabsichtige sogar die Sasaniden

vom persischen Throne zu verdraiigen. Um dieses zu verhindern,

nahm Shapiih-Varaz bei einer Jagd den arglosen Tiran nebst seiner

Frau und seiuem Sohne gefangen, blendete den Tiran und fiihrte

ihn an den Hof des Perserkonigs , der von Faustus Nerseh ge-

nannt wird und der ilin in den Kerker warf und einen Einfall in

Armenien machte Diese Vorfalle verursachten eine grosse He-

wegung unter den armenischen Adlichen. Zu scbwach mit eige-

nen Mitteln den Persern widerstehen zu konnen
,
fliichteten sie

auf romisches Gebiet , nach der Stadt Satala
, und schickteii Ge-

sandte an den rbmischen Kaiser (der bei Faustus 3, 21 Valens

genannt wird) mit der Hitte uin scbleunige Hlilfe. Diese wurde

ihnen auch gewahrt, und es gelang in der Provinz Hasen das

persische Heer unversehens zu uberfallen und so griindlich zu

schlagen, dass derKonig Nerses nur mit jVIuhe seine Person retten

und nur mit Lebensgefahr in seine Staaten zuriickkehren konnte,

nicht nur sein Gepiick, aucli sein Harem del in die Hiinde der

Sieger. Jetzt erst untersuchte er die Griinde, w^elche den ganzen

Krieg veranlasst batten, und iiberzeugte sicb von der Nicbtigkeit

der Bescbuldigungen, die Shapuh-^'araz gegen den unglucklicben

Tiran erhoben hatte. Die Romer macbten die Wiedereiiisetzung

des Tiran zur ersten Friedensbedingung, mit Tiran zog auch sein

Sohn Arshak wieder nach Armenien und wurde von demselben

zum Mitregenten angenommen.

Es hat ganz den Anschein, als ob die hier von Faustus er-

zahlten Begebenheiten im Zusammenhange stlinden mit dem un~

gliicklichen Kriege, den Nerses um 296 mit den Romern fiihrte,

und von dem w ir oben berichtet habeii. Wie aber Tiran um diese

Zeit in Armenien regieren konnte
^
vermogen wdr um so weniger

einzusehen, als wir nicht glaubcn, dass Trdat vor dem Jahre 323

offen zum Christenthum iibergetreten sei. Es ist ja immer mog-

1) Anders stellt sicb freilich die Sache nach der Darstellimg des Moses

von Khorni (3, 17). Nach seiner Darstellung hatte Tiran durch sein Beneh-

men w^hrend des Feldzuges Julians das Missfallen Shapurs erregt, dieser habe

ihm zum Scheme verziehen
,
und bewogen an seinen Hof zu kommen, wo er

ihn dann bienden Hess.
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lich, dass schon von 276 an ein guter Theil des Landes christlich

war^ yvir konnen aber nicht glauben
,
dass ein von den Romern

abhangiger armenisclier Konig officiell zum Christentbum iiber-

trat, so lange als diese Religion im romischen Reiche verfolgt

wurde. Er hatte dadurch die Gunst der Romer verscherzt, ohiie

die Zuneigung der Perser zu gev^innen. Wir mussen also diesen

alteren Theil der armenischen Geschichte ganz im Dunkeln lassen

und konnen nur sagen , dass Arshak vor dem Regierungsantritte

des Shapur II^ oder wahrend der IVIinderjahrigkeit desselben, auf

den romischen Thron gelangt sein muss , Den Verlauf der Be-

gebenheiten unter diesem Kdnige werden wir unten im Zusam-

menhange erzahlen.

Die armenischen Schriftsteller geben uns sonst noch manche
Notizen iiber die Zeit nach Einfiihrung des Christenthums^ welche

zu beherzigen niitzlich ist. Die neue Religion wurde von Trdat

wahrscheinlich aus politischen Riicksichten angenommen und in

der Folge von oben befordert, Eaustus (3, 13) ist ehrlich genug

uns zu sagen j dass unter Konig Tiran das Christenthum noch

nicht festen Fuss gefasst hatte , die Armenier betrachteten es als

eine Aeusseiiichkeit und hingen in ihrem Innern noch ihren alten

Sitten und Gebrauchen an. Als Trdat starb
, versuchte ein Arsa-

kide, Sanatruk, im ostlichen Armenien^ in Phaitakaran
, sich

festzusetzen. Er bewirkte, dass der zu den Albaniern geschickte

Missionar Gregor von diesen in der Ebene Yatuean, in der Nahe
des kaspischen Meeres ermordet wurde, und er selbst, wie auch

die Albanier fielen wieder vom Christenthum ab. Bakor in Aghdni

war kein Arsakide und koniite desshalb auch nicht Konig werden,

mit Hiilfe des Perserkdnigs hofFte er wenigstens unabhangig

bleiben zu konnen und begab sich daher in den Schutz desselben.

Die christliche Partei im Lande, die wahrscheinlich hauptsachlich

in den westlichen Theilen Armeniens ihre Anhanger hatte , und
an deren Spitze der Patriarch Yerthanes stand, war aber doch die

starkere, weil der romische Kaiser sie unterstiitzte. Auf ihren

Betrieb geschah es, dass derselbe den Sohn des Trdat, Khos-
rov II, mit einem Heere versah und ihm dadurch die Nachfolge

sicherte.

1) Rawlinson 1. c. p. 156, der der Chronologie St. Martins zu folgen

scheint, lasstden Arshak um 341 einsetzen.
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Dem Beispiele Trdats war auch JMihraii, Konig von Ibe-

rien gefolgt^ mit ihm seiii ganzes Volk; die Art ihrer Bekeli-

rung, die in der Hauptsache wahv sein mag. wird folgender-

massen erzalilt ‘j . Eine fromnic Christin Namens Nune war

nach Iberien gekommen und hatte sich dort diirch gluckliche

Ileiluiigen einen Namen erworbcn
; unter den Gelieilten befaiid

sich auch eine Frau des Konigs iMihran. Diese gelungenen Ciireii

hatten bei dem Konige und seiner Umgebung cin giinstiges Vor-

urthed fur die Christen erweckt^ und als eines Tages der Konig

in den Gebirgen von einem schweren Unwetter iiberrascht wurde

und noeh dazu sich verirrt hatte
^ da gelobte er zum Christen-

thum iibertreten zu wollen, wenn das Unwetter nachliesse und er

sich wieder zurechtfinden konnte. Sein Wunsch wurde erfullt,

und der Uebertritt fand statt. A or der Ilauptsladt, jenseits des

grossen Kurstromes, stand eine Bildsaule des Ahura Mazda,

welche die Bewohner der Stadt taglich von ihren Dacheru aus

verehrten ; iiur wer zu opfern gedachte
,

der musste iiber den

Fluss gehen und in den Tempel treten. Nach der Bekehrung des

Konigs Mihran wurde das Bild des Ahura Mazda umgestiirzt und

das Kreuz an jener Stelle aufgerichtet. Die Eimvohiier der Stadt

liessen sich diess gefallen und verehrten nun von ihren Dacheru

aus das Kreuz ebenso wie friiher die Bildsaule des Ahura
; als sic

aber iiber den Fluss setzten, um zu opfern, und nun wahrnahmeii,

dass das Kreuz ganz einfach und kunstlos aus geAvohnlichem

Holze gezimmert sei, da nahmen sie Aiistand es zu verehren, bis

dass ihre Bedenken durch ein Wunder feurige /eicheii am Him-
mel u. s. w.) beseitigt wmrden. Die heilige Nunc soil ihre Bekeh-

rungen auch noch auf andere ^ olkerschaften bis zu den Thoren

des Kaukasus ausgedehnt haben.

Der grosste Theil der eben erwahnten Ereignisse hatte sich

begeben, ehe Shapiir II auf den Thron oder wenigstens zum Ver-

standniss seiner Aufgabe gelangt war. Die VcrhMtnisse zwischen

Romern und Persern gestalteten sich aber unter der Regierung

des neuen Konigs so unfreuiidlich, dass ("oustantin noch kurz vor

seinem Tode einen Feldzug gegen Persien vorbereitete. Den

Krieg, den der altc Kaiser nicht mehr hatte ausfiihren konnen,

musste im Jahre 335 sein Sohn Constantins ubernehmen, dem

Ij Moses Khora. 2
, 86.
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die Herrschaft iiber das Morgeiiland zugefalleu war. Zunachst

sehen wir aus den sparlichen Berickten iiber diese Verhaltnisse *),

dass wieder Armeiiien eiiie Haiiptursache des Zwistes war. Die

Zustande in dem gebirgigen , in viele kleine Districte zerkliifte-

ten Lande waren immer verwirrt, es gab offenbar zwei Parteien

im Lande (wie dies auch aus dem Berichte des Moses zu sehen

ist), eine romiscke und eine persische; die letztere wird es nun

gewesen sein, welche um diese Zeit das Uebergewicht hatte, die

romischen Graiizdistricte schadigte und einen armenischenHaupt-

ling — man sieht nicht genau^ ob denKonig Armeniens oder nur

den Hauptling eines Districtes — gezwungen hatte^ auf rdmisches

Gebiet zu fliichten 2) . Das blosse Erscheinen des Constantins an

der Granze Armeniens stelite dieses Mai Ruhe und Ordnung wie-

der her , auch Shapur II hatte sich bereits von Nisibis zuriickge-

zogen, welche Stadt er 63 Tage lang, aber vergeblich^ belagert

hatte ;
Krankheiten sollen gleich nach seinem Riickzuge in Per-

sien ausgebrochen sein. Ein neuer Versuch^ Nisibis einzunehmen,

ist, wie es scheint, im J. 340 gemacht worden^ abeimals vergeb-

lich; nach 78 Tagen musste Sapor unverrichteter Dinge wieder

abziehn (Theophan 1 , 57). Nach dieser fruchtlosen Relagerung

scheint ein Waffenstillstand eingetreten zu sein , oder es be-

schrankte sich der Krieg bios auf Heunruhigung der Granze. Wir

horen erst wieder von einem ernstlichen Kriege zwisehen Sha-

pur II und Constantius im Jahr 348, als sich die Heere der bei-

den Herrscher bei Singara imweit des Tigris (cf. Ed. I, 298) ge-

geniiberstanden die Romer in vollkommen geordneter Schlacht-

reihe, unangreifbar, bewunderungswiirdig selbst flir die Feinde.

Vergebens spahte Shapur nach einer schwachen Stelle, gegen die

er seine Angriffe richten konnte ; in Verzweiflung gab er nach

1} Vgl. liber diesen Krieg im Allgemeinen Eutrop. 10, 10. Julian Orat. 1.

p, 18— 21 ed. Spanheim.

2) Julians Worte (1. c. p. 20) sind: ’Apfxe'n'ojv oe ot 'npoaOep.evoi toic noXe-

suOi)? fjLsrscTTjaav, aou to’j; alrioo^ TYj; epuYTj; TqjTfj; ytupac ap-

yoVTi

3) Cf. Theophanes, Chronographia T. I, 52 ed. Niebuhr.

4) Julian Orat. 1. p. 23. 24 ed. Spanh. Ammian. Marc 18, 5, 7. Letzte-

rer nennt neben Singara auch noch Hileia als Ort der Schlacht
;
dieses ist ein

Ort in der Nahe von Singara, wie aus den Worten des Sextus Rufus hervor-

geht : Noctuma vero Eleiensi prope Singaram pugna
,

tihi praesens Constan-

Urn adfuit.
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kurzem Kampfe seine Versuche auf, und eilte mit seiiiem Heere

iiber den Tigris zuriick. Dieser Riickzug war nun aber nicht

nach dem Geschmacke der rdmischen Soldaten, die nicht um-

sonst die Miihsale des Tages ertragen haben wollten, sie drangen

in ihren Kaiser, er solle sie gegen die Feinde fiihren. Umsonst

widersetzte sich derselbe einem solchen Eeginnen, er machte gel-

tend, dass die Nacht herannahe und der Sieg am folgenden Mor-

gen sicker sei. Das Ansehen des Constantius bei seinem Heere war

nur gering und die Mannszucht nicht die beste
;
gegen seinen Be-

fehl stiirzten die romischen Soldaten vorwarts und erreichten die

Perser bei einem befestigten Lager, welches diese sich friiher ein-

gerichtet hatten und in welches sie nunmehr fliichteten. DemUn-
gestiime der Romer widerstand auch dieses Lager nicht, es wurde

erstiirmt, und der Befehlshaber, Shapurs eigener Sohn ' eher Bru-

der cf. p.269} Nerses — Shapur selbst war bereits ohne Aufent-

halt weiter gezogen— wurde gefangen. Alleiu es fehlte den Ro-

mern, die von brennendem Durste gequalt wiirden, an \Yasser, und

die Perser, welche weniger durch das ihiieu gewohnte Clima litten,

iiberschiitteten sie unter dem Schutze der Nacht mit einem Hagel

von Pfeilen , so dass aus dem schoii errungenen Siege eine Nie-

derlage wurde und Constantius nur soviel erringen konnte, dass

der Riickzug ein geordneter blieb und auch die A'erwundeten in

Sicherheit gebracht wurden. Die rdmischen Soldaten befleckten

ihren Ruf damals auch dadurch, dass sie in ihrer Wuth den ge-

fangenen Nerses erst geisselten und dann tddteten. Ein Gliick

war es fiir die Romer, dass die Perser sie nicht weiter verfolgten,

sondem den errungenen Vortheil nur zur Fortsetzung ihres Riick-

zuges benutzten. Das Jahr 349 scheint ohne bemerkenswerthe

Schlachten voriibergegangen zu sein ,
wir wissen bios, dass der

Feldzug dieses Jahres im Ganzen den Rdmern ungiinstig war .

Shapur war, nachdem er seine Yerluste ersetzt hatte, wieder iiber

den Tigris gegangen und hatte dem (Jonstantius eine Reihe von

Schlappen beigebracht, iiber deren Bedeutung wir nichts Naheres

wissen, welche aber beweisen, dass der ungliickliche Ausgang der

Schlacht von Singara die romischen Truppen eiitmuthigt und die

Perser ihnen furchtbar gemacht hatte. Im Jahre 350 riefeii die

Verbaltnisse des Westens den Constantius nach dem Abeiidlande,

1) Zosimus 2, 45. Zonaras 13, 7. Libanius 2, 309. 310 ed. Morel.
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ohne ihn sollteii seine Truppen im offenen Felde nicht thatig

sein, doch. sorgte er dafur, dass die Stadte mit allem Ndthigeii

versehen waren, uxn etwaige Belagerungen aushalten zu konnen.

Shapiir II benutzte alsbald die Abwesenheit seines Gegners und

suchte vor Allem die Stadt Nisibis in seine Gewalt zu bringen,

welche nun eine weitere
,

sehr heftige Belagerung auszuhalten

hatte^b
;
die Bdraer vei*tlieidigten aber die Stadt ebenso muthvoll^

als die Perser sie heftig angriffen. Die Perser miissen die Bela-

gerung nicht in der glinstigsten Zeit begonnen haben, denn kauni

waren sie angelangt, als dieWasser des Flusses, an welchem Ni-

sibis liegt (MygdoniuS; jetzt Jerujer oder Jakjak^ vgl. Bd. 1, 291.

297), zu steigen begannen und die Umgebung der Stadt unter

Wasser setzten; der Wille Shapurs duldete indessen keinen Auf-

schub der Arbeiten, und die Belagerungsmaschinen mussten auf

Schiffen den Mauern genahert werden. Seiche Beschwerden ver-

grosserten natiirlich die Miihsale der Belagerung und vermehrten

die Verluste der Perser, doch waren die Unternehmungen Sha-

purs auch fur die Belagerten nicht unbedenklich ; es ist von einem

der Stadt benachbarten Berge die Rede, den er in die Stadt zu

werfen gedachte; durch Dammbauteh gelang es ihm auch, die

Gewalt der Fluten des Flosses aufzustaueii und dann gegen die

Stadt seibst zu lenken. Gleichwol konnte er nicht durchdringen,

er hatte es zwar einmal dahin gebracht, dass durch die Gewalt des

Wassers ein Theil der Mauern einstiirzte; schon hielt er dieSache

fiir gewonnen und stellte sein Heer sammt denElephanten, welche

er bei sich hatte, in Schlachtordnung auf, nicht zweifelnd, dass

die Besatzung erschreckt und kleinmiithig seinen Angriff nicht

aushalten werde. Aber die Yertheidiger der Stadt hatten die

kriegstiichtigsten Manner vor die Bresche gestellt, den Unkrie-

gerischen wurde die Vertheidigung der iibrigen, wenig gefahrde-

ten Theile der Mauer uberlassen
;
als nun die persischen Truppen

zum Stunne herankamen ,
wurde ihnen ein heisser Empfang zu

Theil; die Ueberschwemmung, wie auch der durch sie erzeugte

Schlamm gereichte ihnen und ihren Elephanten zum Verderben,

und der Versuch endete mit einem so empfindlichen Verluste,

1) Zosimus 3; 8. Julian Orat. 1 p. 27 — 29 u. Orat. 2 p. 61 fg. Zonaras

13, 7. Philostorg. 3, 23, Theophan. 1, 58 ed. Nieb. Chronicon Paschale 1,

536. Suzomenos 3, 30.
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wie er den Persem walu*end der ganzen Belagerung noch nicht

zu Theil geworden war. Nach eiiiem zweimaligen vergeblicheii

Versuche gab Shapur die Belagerung auf, als er am folgenden

Tage sah, dass eine neue Mauer an der beschadigten Stelle ent-

standen war, um so mehr, als im Osten bei den Massageten eine

Emporung ausgebrochen war . Der Kampf um die Stadt hatte

vier Monate gedaiiert , und mehrere Satrapen mussten den Un-

muth ihres Ilerrschers iiber die misslungene Unternehmung mit

dem Leben biissen, weil sie nach seiner Ansicht ihrePilicht nicht

gethan hatten. Nach diesem Riickzuge ruhte der Streit zwischen

Persern und Romern eine Zeit lang, ohne dass jedoch ein form-

licher Friede geschlossen worden ware. Die Bewohner von Nisi-

bis schrieben die Rettung ihrer Stadt mehr noch als ihrer eigenen

Tapferkeit den Gebeten ilires frommen Bischofs Jakobus zu^),

und in der That mag die Aussicht, welche eine persische Erobe-

rung den christlichen Bewohnern von Nisibis eroffnete
,

viel zu

der verzweifelten Vertheidigung der Stadt beigetragen haben.

Eine achtjahrige Ruhe folgte auf diese fruchtlose Belagerung,

die dem Constantins sehr erwiinscht koinmen musste, da er durch

die Ereignisse in Europa vollauf beschaftigt war. Keine grossere

persische Armee iiberschritt dieGranze, und nur vereinzelte Raub-

ziige bewiesen den Bewohnern der Granzdistricte, dass noch kein

Friede zwischen den beiden Machten abgeschlossen sei. Yon
persischer Seite war diese Waffenruhe keine ganz freiwillige,

aber Shapur war durch eriiste Verwickelungen im Norden und

Osten seines Reiches, bei den (/hioniten, Eusenen und Gelaiien’*]

zuriickgehalten und dadurch gehindert, den Angelegenheiten des

Westens eine ernstliche xVufmerksamkeit zuzinvenden, er musste

sich die Gelegenheit zu einem erfolgreichen Angriff auf das romi-

sche Reich entgehen lassen. Wir wissen, dass diese Kriege die

Anspannung aller Krafte Shapurs erheischten und dieser Zu-

1) Zonaras 13, 7,

2) Theodoret 2, 30. Sozomenos, Philostorgius und Theophanes 1. c.

3) Von den Chioniten und Eusenen spricht Animian 10, 9. 4, die Gela-

nen nennt derselbe 17, 5. 1. Die Gelanen sind wol die Bewohner Gelans; die

beiden ersten Volkerschaften sind sonst unbekannt, durften aber in derNahe

der letztern zu suchen sein Die Chioniten sind wol ohne Frage die Qyaona

des Avesta, die St. Martin und Justi wol mit Recht auf der Westseite des

kaspischen Meeres suchen, cf. unten.
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stand erregte bei einigen Beamten der Granzprovinzen, welche

durch Spione von der Sachlage in Kenntniss gesetzt waren, die

voreilige Hoffnuiig^ dass der Zeitpiinkt zu einem giinstigen Frie-

den mit Persien gekommen sein moge. Ohne von Constantins

beauftragt zu sein, setzten sich Cassianus und Musonianus im
Jabre 356 mit dem ihnen gegeniiberstehenden persisclien Befehls-

haber Tamsapores ins Einvernehmen und fragten, ob er nicbt

durch Briefe seinem Herrn zum Abschlusse eines Friedens rathen

wolle. Hierzu liess sich nun der Perser sehr gern bereit finden,

weil diese Zumuthung bei ihm den Wahn erzeugte
, es wiinsche

Constantins diesen Frieden, da ihm schwere Kriege in andern

Gegenden eine Wahl nicht liessen. Eine lange Zeit verging

natiirlich, ehe der Brief Tamsapors in die Gegend gelangte 2) ^ in

Tvelcher Shapur damals weilte, und derZufall Avollte, dass er ein~

traf, als dieser eben seine Angelegenheiten in jener Gegend gliick-

lich geordnet hatte. Shapur II beschloss sofort, sich die ver-

meintlichen yerlegenheiten des Constantins zu Nutze zu machen,
und erklarte sich zwar zum Frieden bereit, aber unter Bedin-

gungen, welche die Romer in ihrer damaligen Stellung unmoglich

genehmigen konnten. Uebrigens zeigt Sliapurs Brief, wenii er

in alien Theilen acht ist, dass man zu seiner Zeit die Verhalt-

nisse des Achamenidenreiches noch nicht vergessen hatte. Der
- Perserkonig erklart, dass eigentlich alles Land bis an den Strymon
und die Granzen Makedoniens ihm gehore, denn seine Vorfahren

hatten diese Landerstriche besessen
;

er wolle aber seine Massi-

gung zeigen und sich mit Armenien und Mesopotamien begniigen;

sollte aber der rbmische Kaiser auf diese billige Forderung nicht

eingehen, so sei er entschlossen, im nachsten Friihjahre den Krieg
mit alien ihm zu Gebote stehenden Kraften zu erneuern. Da
Constantins die Vorschlage Shapurs II ablehnen musste, so hatte

er sich fiir das kommende Friihjahr auf einen ernstlichen Krieg

vorzubereiten, eineAufgabe, die ihm durchaus nicht willkommen
war, w^esshalb er nach der Abreise des persischen Gesandten eine

neue Gesandtschaft mit Geschenken an Shapur schickte
, welche

die Aufgabe hatte, den Perserkonig auf andere Gedanken zu

1) Der Name findet sich auch in armenischen Schrifstellern
,
wo er Den-

shapuh lautet.

2] Vgl, zum Folgenden Ammian 17, 5. 1 fg.
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bringen oder doch die Ausfuhrung seiner Plane moglichst zu ver-

zogern. Diese Gesandtschaft konnte um so weniger Erfolg haben,

als mittlerweile Shapur in seinen Absichten noch bestarkt worden

war. Ein romischer Ueberliiufer
^
Antoninus, dera die Intriguen

seiner Feinde keine andere Wahl gelassen batten als die Flucht

auf persisches Gebiet, drang unanfhorlich in Shapur, die Ver-

legenheiten der Rdmer doch zu beniitzen und den Euphrat zu

liberschreiten ; die Herrschaft iiber das Morgenland konne ihm um
so weniger entgehen, als die Romer eben den General Ursicinus,

den einzigen, der den Persern mit Erfolg widerstehen konnte,

abberufen batten
;
und Shapiir war auch vollkommen entschlossen,

seinem Rathe und seiner Fiihrung zu folgen. Die Gesandten am
persischen FTofe und die Kundschafter meldeten den Romern
iibereinstimmend diese Thatsache , ebenso die lleberlaufer. Im
Friihling des Jahres 359 unternahm Shapur II den angedrohten

Zug in das romische Gebiet , fur dessen Yerlaiif wir in dem Re-

richte des person]ich betheiligten Ammianus Marcellinus die beste

Quelle haben ^) ;
er war selbst um jene Zeit in Nisibis und beob-

achtete in eigener Person, mit Hiilfe eines den Romern geneigten

Satrapen von Corduene, den Uebergang Shapurs iiber den Tigris,

bei welchem der Perserkonig von dem Konige von Albanien und

Grumbates, dem Konige der ('hioniten, begleitet war. Sie setzten

iiber den Anzabas (d. i. den grossen Zab) und den Tigris, der

Uebergang iiber den letzterii Fluss diirfte in der Gegend von

Mosul stattgefunden haben.

Auf die sichere Nachricht von dem ^"orriicken der Perser

war Ursicinus nach Nisibis ziiriickgesendet worden, ohne jedoch

ein (/ornmando zu erhalten
;
in seinem Gefolge befand sich Am-

mianus iVIarcellinus und Heide Avurden bei einer Recognoscirung

von Nisibis abgeschnitten und begaben sich nach Meia Carire

am Rerge Izala. Die Romer fuhlten, dass sie zu schwach seien

im offenen Felde Mesopotamien zu behaiipten, und beschlossen

daher ihr Ileer iiber den Euphrat zuriickzuziehen. Die Stadte

1) Cf. Ammian 18, 6. 8 fg.

2) Mei'acarire ist ein ganz richtiger sjTischer Name und bedeutet kaltes

Wasser. Jetzt heisst die Quelle Moyet-Sheikhan , cf. Petermann, Reisen im

Orient 2, 31. Kiepert, Sitzungsberichte der berliner Academie 1873, p, ISO.

Izala ist der Name, welchen die Syrer dem Masius geben
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Mesopotamiens wurden in den Vertheidigungsstand gesetzt , nur

Kliaran wurde aufgegeben ,
weil die sclilechten Mauern die \ er-

theidigung unmoglich'inachten. Das Landvolk mit seinen ^or-

rathen fliichtete in die Stadte, das eben reifende Getraide wurde

verbrannt und auch die Wiesen verheert, damit die Perser aus

dem Lande selbst keinerlei Verpflegung erhalteii konnten. Am
Euphrat wurden neue Befestigungen und A erschaiizungen an-

gelegt, welehe den Uebergang moglichst erscdiwerten. Diese

Massregeln der Romer bestimmten das A'erlialten der Perser. 8ie

hiiteten sich in der Mitte des heissen ,
verwiisteten Landes zu

marschireu und hielteii sicli in der Nabe des Masiusgebirges, wo

sie noch einige griinende Thaler und zum wenigsten asser fan-

den. An Nisibis zogen sie diessmal vorbeib nach Bebasa, von

dort gedachte Shapiir entweder nach Zeugma (d. i. Bir, Bd. L 292)

Oder nach Nikephorium id. i. Raqqa^ cf. Bd. i, 2S9) zu ziehen

und an einem dieser beiden Orte iiber den Euphrat zu setzen. In

Bebasa erfuhr aber Shapin’ durch einen zuverlassigen Kund-

schafter, dass zur Zeit der Euphrat so angeschwollen sei, dass

man an eiiie Ueberschreitung dieses Flusses an den geuannteii

Stellen nicht gut denken kdnne. Auf diese Nachricht hin anderte

Shapur seinen ursprunglichen Plan^ und beschloss auf den Rath

des Antoninus sich nach rechts zu weiiden^ avo ihu der Weg durch

noch nicht verwiistetes Land nach den beiden Romerposten Bar-

zala und Laudias -) fuhrte^ bei welchen der Lebergang iiber den

Euphrat leichter erzwungen werden konnte. Ursicinus^ der^ ohne

beauftragt zu sein^ den Oberbefehl fiihrte^ statt des ganz un-

fahigen Sabinianus, welcher dem Namen nach commandirte,, be-

schloss^ als er von dem ^Marsche des Shapiir hdrte, von Meiacarire

an den Euphrat zu eilen , zunachst nach Samosata
,
und die

Briicken^ die bei Zeugma und Capersana iiber den Euphrat fiihr-

ten, zerstoren zu lassen. Da begab es sich, dass ein Trupp Illy-

rier, der erst vor kurzcr Zeit zum rdmischen Ileere in Mesopota-

mien gestossen den Auftrag erhalten hatte die Zugange zu

beivachen, in der Nacht aber seinen Posten verliess uin in einiger

1} So nach Ammian (IS^ 7. ,
da^egen berichtet Zonaras (Jli, 9), dass

Shapiir II Nisibis zum vierten Male angegrih'en, aber sicli zuriickgezogen habe,

als er nierkte, dass man ihm ernstlichen Widerstand enlgegensetzen werde.

2
]
Barzala lag in Kommagene o])crhalb Samosata und behielt den Namen

Barsal bis in das Mittelalter Die Lage von Laiulias ist unbekannt.
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Entfernung davon zn sclilafen, er sich sicherer glaubte. Die

Perser, hiervon benachrichtigt ^ Hessen Hire Vorliut von 20,000

Mann, unter Anfiihrung des Tamsapor und Nohodares in der

Nacht bis in die Niihe der Stadt Amida vorriicken und auf den

iimliegenden Hohen sich verbergen; als nnn Ursicinus und Am-
mianus

,
ohiie Ahnung von dieseii Yorgiingen mit geringer 15e-

gleitung am folgenden Tage ihre Reise naeli Samosata fortsetzeii

wollten, sahen sie sich plotzlich von einer persischen Uebermacht
angegriffen

,
gegen welche aller Widerstand sich als hoffiiungslos

erwies. Die ganze Schaar Avurde zersprengt und der grosste Theil

derselben fand den Tod: Wenige retteten sich in das Taurus-

gebirge, unter ihneu TTrsicinus, Amraian eutkam nach Amida und

fand nach einer schrecklichen Nacht endlich Einlass in diese

Stadt, die mit den Bewohnern der umliegende Orte iiberfullt war,

denii es war eben ein sehr besuc liter Markt abgehalteii worden,

als die Nachricht von dem Herannahen des persichen Heeres

eintraf.

Die Stadt Amida Avar nicht Amn Alters her eiu fester Platz

geAvesen, erst im Jahre 341 hatte Chnstaiitius, damals nochC’asar,

den Ort mit starken Mauerii imd Thiirmen umgeben , damit sie

bei Uebeifallen der Perser deu Bcaa ohnern der Umgegend einen

Zufluchtsort biete -). Jetzt hatte sie ihre iiatlirliclie Lage verbun-

den mit den Befestigungen zn einer starken A^Armauer gegen die

Perser gemacht. Sie lag am Fusse des Taurus, zAvischen dem
Tigris, der dort eiue Bieguiig macht und dem Nymphius, der im

Norden der Stadt tliesst und sich in den Tigris ergiesst. Im
Westen der Stadt lag der District Gumathene, der fruchtbar und

wohl angebaut Avar ,
erne Quelle in der Mitte der Stadt gab ge-

Avohnlich gutes Wasser, doch Avurde dasselbe zuweilen durch auf-

steigende Gase veiHorben. Die Stadt, Avelche sich nach Hirer

Befestigung sehr vergrossert haben muss , Avar geAVohnlich von

der fiinften Legion vertheidigt
,
sechs andere Legioneii eilten auf

die Nachricht vom Herannahen der Perser in Film arschen nach

Amida, ausserdem hatte sich nocli eine Anzahl einheimischer

Truppen in der Stadt eingefunden , die alle rauthig und tapfer

Avaren, Shapur riickte, dem Rathe des Antoninus gemass . A^on

1) Nohodares ist wol derselbe Name vie das moderne Nauilar.

2} Cf. Ammian is, 1. Theuphanes 1, •‘jI ed Nieb.
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Bebasa iiber Horre, Meiacarire und Charcha gegen Amida vor,

2wei romiscbe Castelle, Rema und Buse, in welchen die Rbmer

viele Kostbarkeiten batten^ weil sie dieselben fiir sicher hielten,

wurden von der kleinmiithigen Besatzung gleich beim ersten

Angriffe iibergeben
;

die Schatze wurden dem Kbnige iiberliefert^,

derselbe befahl
,
dass den gefangenen Frauen kein Leid zugefiigt

werden solie. Drei Tage spater erschien Shapur 11 vor Amida.

Die Besatzung und die Bewohner der Stadt schmeichelten sich, dass

es Shapur bei der blossen Aufforderung zur Uebergabe bewenden

lassen und weiter ziehen werde, wenn sie nicht erfolge. Shapur

aber zweifelte gar nicht, dass die Stadt sich sofort ergeben werde,

wenn man die Grosse seines Heeres gesehen babe, welches alle

Hbhen und Thaler in der Uragegend erfiillte. Zuversichtlich ritt

er selbst im koniglichen Schmucke in die Nahe der Mauern und

forderte zur Uebergabe auf; als aber mehrere Wurfgeschosse auf

ihn abgeschossen wurden, deren eines ihn beinahe verwundet

hatte, da wurde er auf das Hbchste erziirnt und wollte die wider-

spenstige Stadt von Grund aus zerstoren. Vergebens baten ihn

seine Heerfiihrer sich nicht vom Zorne hinreissen zu lassen und

wegen einer so geringfiigigen Ursache von dem gebilligten Kriegs-

plane abzuweichen; Alles was sie erlangten war, dass Shapur

bewilligte, dass am folgenden Tage die Stadt iiochmals zur Ueber-

gabe aufgefordert werde. Diessmal vertrat Grumbates, der Konig
der Chioniten, die Stelle Shapurs, und ritt, von seinem jungen

Sohne begleitet
,
zur Stadt hin und forderte sie auf sich zu er-

geben. Die Antwort war ein von der Hand eines kundigen

Schiitzen abgesendetes Geschoss, welches den Sohn des Grum-
bates todt niederstreckte. Ein hitziges Trelfeii, welches den gan-

zen Tag andauerte, entspann sich alsbald um den Leichnam, der

zuletzt in den Handen der Perser blieb. Der weitere Fortgang

des Krieges war damit entschieden : Shapur musste nunmehr vor

Amida bleiben und den Tod des jungen Prinzen rachen, wenn
er sich nicht die Herzen seiner Bundesgenossen allzusehr ent-

fremden wollte 2) . Der Konigssohn wurde unter sieben Tage an-

1} Die Lage dieser Orte kann jetzt nicht mehr genau nachgewiesen

werden.

2) Ammian. Marc. 19, 2, J nec enitn Grumbates inulta unici pignoris

utnhru ire ultra patiehatur.
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(lauemden Leichenfeierlichkeit bestattet mid dann die Belagerung

Ainidas mil allem Ernste begoiinen. Die persische Annee reichto

liiii urn die Stadt fiinfmal eiiizuschliessen
; von den Hiilfsvblkern

erbielton die Cbioniten ihren Platz im Osten, die Segestaner,

welche Elephanten bei sicli batten
,
im Westen, die Albanier im

Siideii, die (sonst ganz unbckaniiten) Vertae im Norden. Gegen

die Mauern gebrauchte man vbmisehe Helagerungsmaschinen,

welche man bei der Eistiinnuiig von Singara erbeutet hatte. Die

Belagerten wussten sehr vvohl
,
wariim die Belagerung der Stadt

unternommcn ward, iind verzweifellen vom Anfange an an der

Mogliehkeit sie gegen die 1 ebermacbt zu halten
,
aber sie be-

scblossen ihrLeben so tbeuer als miiglich zu verkaufen. Hs waren

natiirlicli die Belngerteu viel inebr angestiengt als die Belagerer,

da die Angriffe oft gauze Tage bindurt h dauerten und sich die-

selben niclit in dem jVIasse abiosen konnten wie die Belagerer.

So sehr nabm die Vertbeidigiing alle Kriifte inAnsprueli, dass

man darauf verzichten mus^te
,
die Verwundeten zu pflegen und

diese sicb lielfen miissten, wie sie konnten; natiirlicli starben

niclit iiur viele von ilinen, es stellten sich aucli Seuelien cin, die

jeilocli bald wieder nacliliesseii
,

als erfrisclieiide Regenscliauer

kameii, welche die Ilitze massigten. Man liatte wenigstens den

Trost, dass man den Belagerern sehr betrachtlichen Scliadeii zu-

fiigte, denn die abgesendeten Gcschosse fehlten nur selten in deii

dichten Haufen der Feinde. Einmal jedocli wiiie die Stadt bei-

nahe deniselben Scbicksale anlieim gcfalleu, wie friiher Sardes

unter Kyros (Bd. 2, 2S4j. Siebenzig kiiline persische Soldaten

batten einen im Siideii der Stadt am Tigris gelegenen Thuim
erstiegen, den man nicht be\vacht hatte, weil man jene Stelle fiir

unangreifbar hielt; nur mit Miihe gelaiig es die Perser wieder

aus der gewonnenen Position hinauszutreiben. Dagegen machten

die in die Stadt eingeschlosseiien gallischen Truppen einen nacht-

lichen Ueberfall, der vieleu vornehmen Peisern das Leben kostete

und so grossen Sdirecken im persisclien Lager verbreitete
, dass

drei Tage lang die Angriffe unterbliebeii. Aber solche Vorgange

konnten nur dazu <lienen , die Perser immer melir zu erbittern,

sie vermochten aber nicht das Schick sal der Stadt zu andern, wenn

nicht lliilfe von aussen kain. Dass man die tapferen Vertheidiger

ohne Hiilfe Hess, bleibt ein Schandfleck fiir die Romer. Verge-

bens war Ursiciniis nacliEdessa geeilt, wo der altersschwache und

Spiegel, Eran Altf-rthuraskuode. III. jQ
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feige Feldherr Sabinianus sich aufhielt, dieser schiitzte direkte

Befehle des Kaisers als Grund seiner Uiithatisrkeit vor und bliebO
ruhig in Edessa. So erzwang denu, wie vorauszusehen war,

Shapur iiach 73tagiger Belagerung (Ammian. 19, 9. 9), den Ein-

tritt in die Stadt und ein allgemeines Blutbad erfolgte
,
wie diess

bei solclien hartnackigen Kampfen nur zu leicht der Fall ist, aber

auch nachher zeigte sich Shapur sehr hart und ungrossiniithig

gegen die Gefangenen. Nur Wenige entkainen in der ailge-

meinen Verwirrung, unter ihnen Ammianus Marcellinus, der mit

eiiiigen Anderen unbemerkt ein kleines Thor passirte und nach

grossen Gefahren und Miihsalen erst Melitene, dann Antiochien

erreichte.

Die elende Kriegfiihrung der Ronier in diesem Feldzuge

hatte ihre beste Stiitze an den Vcrurtheilen der Ferser gefiinden,

denn es ist kaum glaublich, dass Sabinianus kraftigeii Widerstand

geleistet habenwurde, M^enn Shaprir seinen urspruiiglichen Kriegs-

plan verfolgt hatte. Die lange Helagerung Aniidas hatte aber

viele Zeit gekostet , es war inzwdschen der Herbst herangekom-

meii, und ein weiteres Vorriicken schien in diesem Jahre nicht

mehr rathsam. Wahrend der Belageriing hatte man noch Zeit

gefundeii, einige umliegende Burgen zu nehmeu, unter Avelchen

Ziata mit Namen genannt wird, und man dachte jetzt vor Allem

daran, die gemachte Beute in Sicherheit zu bringen. ObAvol

sich Shapdr von den Ergebnissen sehr befriedigt stellte , welche

der Feldzug des Jahres 359 geliefert hatte, so Avar dies doch in

Wirklichkeit nicht der Fall, das mit so grossen Hoffnungen be-

gonnene Unternehmen hatte nicht Aveniger als 30,000 Mann ge-

kostet, weif mehr als man Gefangene von den Komern erhielt.

Es Hess sich indessen voraussehen
, dass die Ferser nach diesen

Erfolgen auch im Jahre 360 einen neuen Zug unternehmen Aviir-

den^j. Ein neuer Ueberlaufer hatte sich dem Antoninus beige-

sellt, diess war Craugasius
, ein vornelimer Burger von Nisibis,

dessen schone Gattin in einer der eroberten Burgen in persische

Gefangenschaft gerathen war
;
ihr zu Liebe zog auch ihr Gemahl

Ij Cf. Ammian 19, 6. 1. St. Martin vermuthet, dass die armenische Stadt
K'arberd (cf. Bd. 1, 153] unter Ziata zu verstehen sei, well sie Syrer und
Araber mit dem Xameu Hisn Ziyad bezeichnen.

2' Ammian 20, 6. 1

.
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vor zu den Persern zu entweicheii
,
von welchen er auch hoeh in

Ehren gehalten wurde ^ da er ihnen durch seine Ortskenntuiss

niitzlich war. So weit aussehende Plane wie im Jahre 359 hatte

indessen Shapiir fur 360 nicht entworfen^ er riickte mit weit ge-

ringerer Heeresmacht in Mesopotamien ein und begniigte sicli

mit der Eroberung einiger Stadte. Singara wurde zuerst einge-

schlossen und bald auch mit stiinnender Hand genommen, da die

tapfere Besatzung keiue Iliilfe von aussen erhielt; dem darauf

folgenden Gemetzel that indess Shapur bald Einhalt^ die Ge-

fangenen schickte er aber in die entferntesten Gegenden Erans.

Eingedenk der friiheren Verluste unternahm er die Belagerung von

Nisibis auch diessmal nicht, sondern zog M eiter nach Bezabde^j

oder Phdnica, welche Stadt erst nach tapferer Gegenwelir in seiiie

Hiinde hel ; hier floss mehr Hlut als in Singara. da sich Besatzung

und Einwohner noch vertheidigten
, als die Perser schon in die

Stadt eingedrungeu waren. Zufrieden mit dem Erfolge dieses

Jahres kehrte nun Shaprir iiber den Tigris zuriick, jedoch nicht

ohne vorher die Eestungswerke von Bezabde wieder ausgebessert

und eine hinreichende Besatzung in ihnen zuriickgelassen zu

haben, welche mit allem Nothigen versehen wurde , denn Shapur

legte grossen Werth auf den Besitz von Bezabde und sah voraus,

dass man suchen wiirde ihm die Stadt wieder zu entreissen. Auf

dem Riickwege gedachte er noch die Festung Yirta^) am Tigris

zu nehmen , doch scheiterten seine A’ersuche an der Tapferkeit

der Besatzung , und er musste abziehen ohne seinen Zweck er-

reicht zu haben. Die fortgesetzten Uiifdle batten iibrigens C^)n-

stantius die Nothwendigkeit gezeigt, eiumal ernstlicher als bisher

gegen die Perser aufzutreten. Er war darauf bedacht, Truppen

anzuwerben, die er selbst anzufiihren beschloss, fiir das Jahr 360

1) Bezabde ist aus Bet-zabde, Haus der Zabde, verstiimmelt, die Zabde

sind ein kurdischer Stamm, nach welchem die ganze Umgegend Zabdicene

heisst. Bezabde ist mit der neuern Stadt Jezira ^Bd. 1, 174) identisch; Phoe-

nica hat schon Layard (Ninive and Babylon p. 53 i in dem am Tigris gelege-

nen Dorfe Fynyk eiitdeckt.

2; Virta hat man langst als eine andere Orthographic fur Birtha
,

d. i.

Festung, erkannt. Der Ort lag jedenfalls an einem Uebergange des Tigris,

doch lasst sich seine Lage nicht genauer bestimmen. Der Ansicht G. Rawlin-

sons (1. c. p. 185) ,
dass Bir am Euphrat gemeint sein konne, kann ich mich

nicht anschliessen.
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kaiii dieselliilfe zu spat, Shapur liatte sicli bereits tiber den Tigris

zuviickgezogen, als Constantins ankam. Durch Kappadokien,

liber Melitene und Samosata begab dieser sicb nacb Edessa ^^o

er das Nothige fiir seine weiteren Plane vorbereitete. Auf deiu

Wege nacb Edessa Hess er aucb den Konig Arsakes von Annenieii

zu sich kommeii und besclnvor denselbeii sicli iiicbt durch Ver-

sprechungen der Pers(‘r von seiner Treiie gegen die IIdiner ab-

bringeii zu lassen ,
was dieser nicbt nur gelobte ,

soiidern aucb

hielt, denn er war dein Constantins sehr verpflichtet, unter An-

derm hatte dieser den Arsakes mit Olympias, der Tocbter des

Ablabius verheirathet, welche ihm reicbe Hesitzungen auf romi-

sobem Gebiete zubraclite. Dunn begab sicli Constantins nacb

Hezabde und sucbte diese >Stadt wieder in seine Ciewalt zu be-

koinmen, alleiii die persisclie Hesatzung vertbeidigte sicb so tapf(‘r

wie die rdmische in Amida und init grdssereni Gliicke
,
denn

Constantins musste iin Herbste 3G0 nacb Antiochien zuriick-

ktdiren, obiie die Stadt erobert zu haben.

Dus Jabr 3G1 fund den Coustantius in grosser Verlegeiibeit,

getlieilt zwisclien den Sorgeii um den persisclieu Krieg idenii

Shapur, nocb keineswegs eutmutliigt, gedaclite imnier nocli den

l!iupbrat zu iiberschreiten) und den bedenklichen Foitschritten,

welche Julian von Gallieii aus luaclite. Eiiie Zeit lang gedaclite

(Joiistantius den persisclieu Krieg rascb zu beendigen und sich

dann mit gauze r Macht auf Julian zu w erfen. Er hatte erfahren,

dass Shapur neue Truppen ge^ammelt und mit ihnen sich an den

Tigrib begeben babe; desswegen ging er nacb Edessa, dort wollte

er die Nachrichten abAvarten, welche ihm seine Kundschafter

iiber die Hewegungen der persischen Armee senden wmrden.

Aber Shapur saumte den Tigris zu uberschreiteii, die Nachrichten

liber seine Hewegungen blieben unsicher und Constantins iiber-

legte, ob er etwa einen neueii Versuch machen solle Hezabde

einzunehmen, oder ob er sein lleer in einzelne Abtheilungen

auflosen und an verschiedeneii Punkten vervvenden solle. Da
erhielt er ziemlich gleichzeitig die Nachiiclit von den grossen

P'ortschritten Julians und vou deni Riickzuge Shapurs aus seinen

Stellungen am Tigris
,

die Vorzeiclien sollen
,
wie Amniian ver-

sichert, ihm fiir seine Unteriiehmung nicht giinstig gesihienen

1 Cf. Ammian 20, 11. 1.
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habeii- Bemliigt fiir den Augeiiblick iiber die Gefabr, welcbe den

Romern vonEran aiis drohte^ macbte sicb Constantins sofdrt aiif

den Weg in das Abeiidland, aber der Tod ereilte ibn 361 in Cilicien,

(die er nocb dort angekommen war. Die Perser macbten sich den

Tod des Constantins zii Nutze und fieleii alsbald vvieder in Meso-

potainien ein
;
so bebauptet wenigstens Theodoros (3^ 2 1

1 iind

seine Nacbriebt klingt wabi^cbeinlieb geimg. Es diirfte indessen

dieser neue Zng ein blosser Ranbzng gewesen sein.

Als nun die Nacbriebt nach Eran gelangte, dass an die Stelle

des Constantins Julian getroten sei und iiberall ohne Widersprucb

als Kaiser anerkannt werde^ da begrifF8bapur If sofort die Aende-

ruiig der politischeii Lage und sab vorans^ dass der neue Kaiser

einen vie! nacbdrucklicberen Krieg fiihren konne als der alte.

Ueber die Personlicbkeit des neuen Kaisers und iiber seine Ab-

siebten batte indessen 8hapur kaum eine klare X'orstellung, und

wenn er im Jabre 362 einen Brief an Julian sebrieb, dem er eine

Gesandtsebaft folgen zu lassen verspracb , so batte er wol mebr

die Absicht zu sondiren
,
als eine grosse ITofFniing auf die An-

nabme seiner ^ orscblage. Ueber die Gesinnung Julians sollte

er denn aucb niebt lange in Zweifel bleibcn
,
denn Julian Hess

den Brief Sbapurs verachtlicb auf die Erde werfen und erkliirte

die Absendung einer Gesandtsebaft fiir unnotbig , da er selbst

nach Persien kommen werde. AcbtMonate nach demTode seines

Yorgangers befand sicb Julian bereits in Antiochien mit den Vor-

bereitungen zu einem persiseben Feldzuge besebaftigt. Nach

Ammian 2j war es die Lust am Kriege iiberbaupt
,
dann der

Wunsch, sicb den Beinamen Parthicus zu verdienen; bei der

Gesinnungsweise des Julian wird man annebmen diirfen, dass er

ebenso dem Macedonier Alexander iiacbzueifern gedaebte, wie

sein Yorganger Trajan (vgl. Socrates Hist. Eccl. 3, 21). Unbe-

greiflicb bleibt es,, dass man den Feldzug Alexanders des Grossen

niebt eifriger studirte
,
man batte dann einsehen milssen

,
dass er

sich ganz anders benommen babe wie sein rdmiseber Nacheifrer,

1) Libanius 1, 577 ed. Reiske* 6 os d'ziixoK tt,v eriaToXTjV ....

7.n\ d'JTSTreaxeXXs ar^ogv oeTv cc'jtou Taytora sy-eivov o^ofxevou. Aehn-

lich Socrates 3, 19, wo Julian sagt : aOtov lu o'l^ealle jj-ex oo zoXu, xoil ouoen fj-oi

oeif)a£t rpsG^cia?. Vgl. auch Sozomen. 5, 1.

2' Cf. Ammian 22, 12. 2.
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und mit weit grosserer Umsicht dem Missliugen seines Unter-

nehmens vorbeugte. Dass der mit so grosseii HofFnungen unter-

nommene Feldzug Julians missgluckte^ istkaum zu verwuudern,

wenn man die mangelhafteii Yorkehrungen erwagt. Wir baben

iiber diesen Zug sehr gute Qiiellen^ unsere Nachrichteu stammeu

tbeils von Julian selbst, theils von Theilnebmern an dem Feld-

zuge, wie Ammianus und Eutropiujs . Mehrere kleirie Volker-

schalien hatten dem Julian im Voraus ihre Filterstiitzung ange-

boten, aber Julian hatte sie abgelelmt^ ^veil er dieselbe nicht zu

bediirfen glaubte; nur denKonig vonArmenien hielt er fiir wich-

tig^ sowol wegen der Lage seines Landes ^ welche ihn baum ver~

meiden liess die Fartei eines der beiden streitenden Theile zu er-

greifen , als aucli 'wogen der nicht unbedeutenden lleeresmacht^

die er in das Feld zu fiihren vermochte. Julian errnahnte den

Arsakes ernstlichst die rbmische Sache nicht zu verlassen, und
der Kouig von Armenien schien diess auch zu beabsichtigen

,
ja

wenn wir demHeiichte des armenischen GeschichtschreibersMoses
folgen^ hatte sich Tiran nach dem Heispiele Julians wieder mehr
zurn Heidenthum hingewandt: er befahl das Jlild des Kaisers in

der Kirche aufzustellen imd gerieth dariiber in Unfrieden mit der

christlichen Partei seines Landes, mehrere Eiferer erlitten den
Martyrertod, darunter YYisik

, Nacbkomme und Nachfolger des

heiligen Gregor. Zora der Reshtunier
, der dem Julian arme-

nische Hiilfstruppen zufuhren sollte
,
gehorchte nicht und kehrte

wieder um, einPetragen, das er mit dem Tode biissen musste, da

Julian seine Bestrafung verlangte^). Diese Anhaiiglichkeit an
die Romer erklart das spatere Schicksal des Tiran vollkommen,

aber wir haben schon oben gezeigt, wie uiisicher und wider-

sprechend die armenischen Nachrichten sind cf. p. 275 ).

1) Julian epistolae p. 3i)9 ed. Spanheim; Ammian. Marc. 23, 2. 1 fg. Eii-

trop. iO, 16. Ausserdem ist noch zu verglciehen. Zosinius 3. 12 fg. und Eva^
grii hist, eccles. 6, 11 ed. Vales.

2) Ammian 23 ,
2.2 nennt ihn Arsaces

,
und St. Martin halt ihn fur den

armenischen K.6nig Arshak (bei Lebeau 3, 40i, wol mit Kecht Der beleidi-

gende Brief des Julian an Arsakes 'bei Muratori anecd. Graec. p. 334) scheint

mil* unzweifelhaft unacht und erfunden. Moses von Khorni (3, 13) bebaup--

tet, Julian habe den Tiran gezwungen, ihm seincn Enkel als Geisel zu iiber-

liefern.

3 Gibbon halt den betrelFenden Brief des Julian Moses Khor. 3, 15- fiir

untergeschoben, wozu ich keinen Grund sehe.
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Am 5. Maiz des Jahres 363 i) verliess Kaiser Julian Antiochien

um sich zu der Armee zu begeben welche ihn nach Eran be-

gleitea sollte. Ueber JleiTiioea (das jetzige Haleb) zog er nach

Hierapolis, wo sich alle Schiffe auf dem Euphrat zu versammeln

batten. Nachdem er am 15. Marz den Euphrat liberschritten

hatte^ kam er nach Batne, von wo aiis er \delleicht auch Edessa

besuchte^), und von da nach Kharaii Hd. 293 fig.)*

dieser Stadt zweigten sich zwei Wege ab^ die weiter nach Osten

fiihrten^ auf dem einen gelangte man iiber Nisibis nach Adiabene.

der and ere dehiite sich liings des EilikhllusseB bis an den Euphrat

aus. Julian sandte auf dem ersten dieser YVege unter Procopius

und ^Sebastian 30^000 IMann auserlesener Truppen (bios 18,000

nacli Zosimus, 20,000 nach Sozonieniis) ; die am Tigiis operiren

und die Perser genau beobachten sollten
;

es wurde bestimmt,

dass sie sich mit demKonige vonArmenien vereinigeii und durch

Corduene, Moxoene und den fruchtbaren medischen District

Chiliocome siidwarts nach Ktesiphon vordringen sollten
,
vor

welcher Stadt sie, nach Berechnung des Kaisers, ziemlich gleich-

zeitig mit dem Hauptheere eintreifen wiirden. Julian selbst mit

weiteren 65,000 Mann schlug den Weg nach dem Euphrat ein,

die Feinde hatte er dadurcli getauscht, dass er Etappen auf dem
Wege zum Tigris einiichten liess, wahrend er selbst nach dem
Euphrat marschirte. Er gelangte nach Callinicus, an welcher

Stelle der Bilikh in den Euphrat miindet und zog nun, wie friiher

der jiingere Kyros, langs des zuletzt genannten Stromes weiter.

Dort empfing er eine Gesandtschaft der Araber, und wahrend er

mit dieser verkehrte, kam auch seine gesammte Flotte auf dem
Euphrat angefahren, welche aus 1000 holzernen Lastschiften be-

stand, die mit Proviant und Kriegsgeriithen beladen w aren, ferner

li Ueber den Zug Julians vergl. man die Mittlicilungen AVeissenborns in

Ersch und Grubers Encyclopadie s.v. Julianus Apostata. die besonders durch

die fzum Theil von Kiepert herriihrenden’ geographischen Erbrterungen

werthvoll sind.

2j So nach Zosimus 3, 12 Angaben
;

die Mehrzahl der Quelien be-

hauptet, Julian sei nicht in diesc gut christliche Stadt gekommen, cf. Theodo-

ret 3, 26. Sozomenus 6, 1. Auch Ammian f23, 3. I
;
erwahnt nichts von die-

sem Besuche, Avelcher daher umvahrscheinlich ist.

3 Chiliocome ist wahrscheinlich Uebersetzung eines persi.?chen Worles

vielieicht hazar-dih.
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au? 50 KriegsschifFen und ebeii so viel aiidern^ welcht* Geiach-

schaften fiir Briicken fiihrten *) . Zii Aufaiig April belaud f?ich

Julian in Circesium^ der Granze des romisclien Gebiets^ am Zu~

sammenflusse des Kabiir mit dem Euplirat. Nacbdein man den

Kabur iiberschritten hatte^ Avar man auf feindlicbem Gebiete. Das

Heer wurde nun inder Weise geordnet^ dass Julian selb^t dasC’en-

trum fiihrte, Ncvitta zog mit einigen berittenen l^egiunen am Ufer

des Euplirat als rechter Fliigel^ Ilormisdas (vgl. p. 270) und Arin-

thaeus befehligten den linken Fliigcl. Eine Yorhut von 1500 M.

zog unter dem Befehle des Lucillianus dem Heere voraus, den

NachtrabfubrteiiDagalaipbus und Victor^ biiiter ilmen marscliirte

Secundinus^ Dux von Osdruene. Man kain zunachst nach Zaitba^j,

wo die Rdmer in der Nahe noeh den Grabhiigel des ungliickli-

clien Kaiser Gordiaiius sahen, dann nach Dura (cf. p. Aveiter

nach Phathusa und Anatho (d. i. Ana, Bd. 1 , 167), Avelcher Ort eine

atif einer Insel gelegene Festung besass, deren Besatzung sicli

ergab und kiiegsgefangen nach Chalcis in Syrieii gefiihrt Avurde;

der Anfiihrer Pusaeus trat in rdmische Dienste und zeichnete sich

spater iin agyptischen Kriege aus, die libergebeue I'estung Avurde

verbrannt. Noeh mehrere Festungen ahnlicher Art'^) trafen die

Romer auf ihrem Wege stromabAvavts
,

deren Besatzungen die

Uebergabe vorlaulig veiweigerten, gleicliAvol hielt man fur kliiger

Aveiter zu zieheii, um nicht vieleZeit mit der Eroberung unbedeu-
tender Pliitze zu vergeuden. Dann gelaiigte man nach Parax-

malchab und etwas Aveiter stromabAvarts nach einer StadtDiacira

oder Dacira ^) am rechten Euphratufer, in der man reiche A orrathe

IJ Nach Zosimus (3, 13- war die Flotte noeh bedeutender, sie bestand

aus 600 holzernen und 50U aus Leder gefertigten Fahrzeugen, dazu 50 Kriegs-

schifien; andere breile Schiffe fuhrten die Briickengerathschaften, wieder an-
dere die Lebensmittel. Malalas (p. 329) giebt die Gesammtsumme der Schifie

auf 1250 an.

2j Ammian (23, 5. 7 erklart den Namen richtig mit olea arbor, es ist sv-

riscli zaitho, Oelbaum.

3} Die erste dieser Festungen
,
seiche Zosimus 3, 15, vgl. auch Liban.

1, 595, als eine sehr starke bezeichnet aber nicht nennt, heisst bei Ammian
Thilutha -:Amm. 24, 2. 1), nach AVeissenborn die Inssel Telbes, die zAveite <24,

2, 2), Achaiachala, soli die Insel Kins sein

4, Der Ort Avird auch Baraxmalcha geschriebeii
,
malcha i^t ufieiibar Ivo-

nig der erste Theil des AVortes ist mir unklar.

5) AVeissenborn sucht den Ort bei der jetzigen Kuine Elqasr, 20 engl.

Aleilen oberhalb Hit.
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von Salz und Getieide fand^ welche man sich aneigiiete, dieStadt

aber von Grand aus zerstorte, auf dem linken ITer des Stromes

lagen an dieser Stelle iiur die bios von Zosimiis (3, 15) erwalin-

ten Orte Sitha und INIegia, dann wiirde Ozogardana besetzt, wo
man nocli Ueberreste fand^ welche aus der Zeit Trajans benhlir-

t(ui. Hier wardo den Siddaten cine zweitiigige Hast ziigestanden,

nach Ablauf derselbeii wurde uber aucli dieser Ort den Flaminen

iibergebon. Bisher w ar man noch keiner Spur des Fein des be-

gegnet, nunmehr aber w are Ilormisdas beinahe von dem Surena

mit seinen Truppen aufgehoben Avorden, Ictzterer hatte sicli mit

Fodosaces^ einemKonige der Assaniten dazu verbiindet^ und nur

der unvermulhet angeschwollene Eujdnat vereiteltc deu riaii^ da

derselbe nicht Avie gew’dlinlicli an jener Stelle durcliritten Averden

konnte. Der anbrechende Tag zeigte den Komern die gefabr-

liche Nahe der Feinde^ Avelche nun veijagt Avurden. Bei dem
verlassenen Dorfe Macepracta fand man Febeireste der medischen

?%lauer‘^)^ Avelche ursprilnglich gegen die rauberischen Einfalle

der Nomaden erbaut Avorden war. iNIan befand sicli jetzt in der

Nahe des lumtigen Feluja, an der Stelle wo der grosse Canal be-

giiint, Aveleher den Euphrat mit dem Tigris verbindet, der jetzt

Saqlaviya genannt wdrd^ den aber Ammian Naarmalcha Konigs-

canal) nennt. Der ITbergang iiber diesen Canal Avar filr die

Rdmer sehr schAvierig
, da sie Aveder mit den Waffen schAvimmen

noch auch den sumptigen Boden scbnell durcdiAvaten konnten.

Avahrend doch am entgegengesetzten Ffer l^^einde sich zeigten,

1) Diess ist der erste Ortmit einem bestinimt eranischenNamen • gardana

= vardana, Stadt, Ozo ist wahrscheinlich Eigenname. Zosimus schreibt Zapo-

YGtpotct; die Lage des Ortes lasst sich nicht bestimtnen, da keine Entfernungen

angegeben sind.

2
}
Ammian .24, 2. 4 nennt ihn Malechus Podosaces, das erste Wort ist

deutlich arab. melik, Eonig; Podosaces heisst, wic ich glaube, das-

selbe. Schon St. Martin hat auf den Petesakas des Ktesias verwiesen , ich

denke
,
es ist padishah, welches Wort im Mitteleranischen noch ein Adjectiv

ist, welches machtig, vermbgend bedeutet. nicht bios den eranlschen Gross-

konig bezeichnet. Das Volk der Assaniten kummt nicht weiter vor, St. Mar-

tin (beiLebeau 3, SI
) mochte annehmen. der Name sei \erschriel)en stattMau-

zaniten, nnter welchem Namen Malalas eine Volkerschaft in der Nahe von

Ktesiphon kennt.

3) Die medische Mautr wird avch von Xenophon trwahnt Anab 1. 7. 15

und 2, 4. 12.
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^velche mit Pfeileii und Schleudersteineu den Uebergang wehreii

Avollteii. Hei dieserLage dei Dinge beschloss der in derKriegfiih-

rung erfabrene Julian deii Feind im Eilcken aiigreifeii zu lassen

unddadurch desseu Aufmerksamkeit vomUebergange abzulenken
;

zu deni Ende schickte er den Victor iiiit geiiiigeiuler Truppenzaiil

zu der scbon iibergesetzteii Vorliut, und der Anschlag gelang auch

vollkoniinen, da die romischen Truppen nach einigem Sucheu sich

vereinigten iiud leicht die Feinde zur Flucht nbthigten , so dass

das romischeHeer uiigehindert seiiien Uebergang bewerkstelligen

konnte. Die na^bste Unlernebmung, zu der man nun scbritt,

war die Eelagerung von Pirisabora einer der wicbtighten Stadte

Assyriens. Die Stadt lag auf einer Ilalbinsel^ welebe von dem
Eupbrat und einem von deinselben abgeleiteten Canale gebildet

wurde, sie war mit Mauern und Tbiirmen verseben und auf alien

Seiten gescbiitzt: im Siiden und AVesten durcb den Tluss und
durcb Felsen, im Osten durcb einen tiefen Graben und durcb

Palissaden, irn Norden durcb einen Canal. Auf einer Anbobe
lag die scbwer zuganglicbe Purg, die durcb einen nicbt leicbt

zu begehenden Weg mit der Stadt verbunde]i war. Unterband-

lungen
,
welebe mit Fliilfe des der Spracbe und des Landes kun~

digen Hormisdas angekniipft wurden^ fiibrfcen zu keineni Ziele,

man musste zu einer fdrmlichen Helagerung sebreiten. In An-
wendung der Belagerungsmasc binen waren die Edmer den Persern

derart iiberlegen, dass die Eelagerten scbon nacb ganz kurzer Zeit

die Stadt verbessen und sicb auf die Burg zuriickzogen ^ wo sie

sicb zwar tapfer vertbeidigten, docb aucb so bald nacbgaben, dass

bereits nacb zweitagiger Belagerung (Zos. 3, 18) diese feste Stadt

in Julians Hande Bel. Grosse Yorratbe von Getreide und Waffen
wurden dort angetroffen^ welebe die Sieger tbeils fiir sicb ver-

wendeten, tbeils verniebteten , wenn sie keinen Gebrauch davon
raachen konnten 5 ebenso wurden aucb alle Festuiigswerke zer-

stort. Ob Julian den Besitz der Micbtigen Stadt lediglicb seiner

Tapferkeit verdankte, mag dabin gestellt bleiben^ es sebeint dass

1; Pirisabora schreibt Ammian |24, 2. . dagegen Zosimus t3, 17^

a^i^tbpa. Libanius (J, 5D8; bezeichnet sie weingsterif^ deutlich als tioXu Aaou-
pttov {Ae'/aXY;, toj tots ^aoiXeuovTo; £7:wv'j{j.o; Der persischeName ist Peroz-
shapur cf oben p. 254', sie ist identisch mit dem spater Anbar ;d. i. Maga-
zin,' genannten Orte.
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der Befehlshaber von i^iisabura guten Grand hatte zu fordeni,

dass er niemals nach Eraii zuriickkehreu niiibse ^ ^ on Piri-

sabora aus niarschirte Julian 14^000 Schritte welter uiid wandte

sich jetzt^ wie es scheiiit, vomEuphrat hiuweg auf den Tigris zu,

an welchcm Ktesiphon lag; diePerser, ahnend, welcheii Weg die

Homer einscdilageii warden, hatteii die Gegeiid miter Wasser ge-

setzt*^)
,

niciit ohiie Schwierigkeit belorderte Julian seiu Heer

durch Ueberbiuckimgen welter, wobei, M'ie zu Xenophons Zeiteii,

die in jener Gegend hauhgen Dattelpalnieii das iMaterial liefem

mussten. Die nachste bedeuteiide Stadt war jMaozanialcha ^) ,
in

dereiiNahe Julian unversehens von zwei Persern angegiilFen and

beinahe getddtet worden ware; die nachdruckliehe Belagerung

des schon festen Ortes wurde in Eolge die.ses Ereigiiisses be-

schlossen, nach drei Tagen tiel auch sic durch INIinengange, welche

die Belagerer unter der INIauer hiiidurch in die Stadt hinein filhr-

ten. An Grausamkeit standen die Truppen Julians hinter den

Persern nicht zuriick, schonungslos wurde in der Stadt gemordet,

nur der P'iihrerNabdates wurde im ersten Aiigenblicke gerettet,

aber nur uin seiiiLeboii einige Tage spiiter doch lassen zu mlissen.

Nabdates hatte erst versprochen Maozanialcha den Belagerern

freiwillig zu ubergeben, hatte aber seiii Wort nicht gehalten und

die Feste aufs eifrigste vertheidigt. War es unter diesen Lin-

1; Animian nennt diesen x\nfuhrer Mainersides, Zusimu'^ Monin.sires
;
ieh

\ermuthe in dieser Form einen arabischen Nanien. AVeiterhin erzahll Am-
mian {'ll, 5. 3], dass man bei der Annaherung an Seleukia iZosimus 3*, 1

nennt den Ort Gekreuzigte traf, Mitglioder der Familie des Alamer-

sides, welche auf diese Art gestraft wurden , Shapur wird also wol an Verrath

geglaubt haben.

2) Ich vermuthe, dass hier die Gegend zwischen dem Saqlaviya und Hin-

diyacanal gemeint ist; Layard, der diese Gegend durchreiste (Discoveries

p. 178 fg,), fand dort ein gauzes Xetz alter Canale und Suinpfe, die fast bis in

die Gegend von Bagdad reichen. Die Orte riiissenia und Bithra bei Zosimus

sInd naturlich nicht nachzuweisen.

3} Maozamalcha ist nach Assemani Bibl. or, 3, 2, 023 noch den s\ri-

schen Christen unter dem Xamen Mahuza bekannt. Die Befestigungen be-

schreibt Libanius (1 ,
000 fg

)
am genaiiesten. Xach Zosimus ;3, 20) Avurde

bios eine Festung belagert, in deren Nahc eiiie volkreiche Stadt lag, die er

Br,co’j'/U nennt.

4) So nennt ihn Ammian (24, 4. 20’, dagegen Zosimus 3, 23) 'Ava^-

odTT,?.
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standen uberliaupt zu verwunderii, dass die erziiriiten Homer ihm

das Leben schenkten . so erbitterte er sie von Nenen, weil er es

iiicht lasseii koiinte den ITormisdas zu beschimpfen wegen seines

Verrathes an dem Vaterlaiidej was seinen Tod herbeifiihrte. Man
naherte sicdi nun der Stadt Ktesiplum und fand uberall lacdiende,

angebaute Gobi do, die geschont_, eiuen grossen kdniglichen Park^

der zerstdrt wurde. Die A^ertlieidigiing der l^erser wurde nun in

der Nabe der Ilauptstadt etwas lebhafter, Julian riickte mit dem
Heere nach Cocbe (Zosimus neniit den Ort Zochase) in der Nabe

von Selcukia
;
ein Gastell. das Zosimus Sabatba nennt, wurde

niobt ohne Miibe genominen ^
die Besatzung a ertbeidigte sicb um

so liartniickiger ,
als man glaubte annelimeii zu konnen, dass

Sbapur mit seiner Annee bereits in der Nabe sei. Um die Flotte

aus dem Eupbrat in den Tigris, obirlialb Ktesipbon, bringen zti

konnen, liess Julian einen von den Persern verscbiitteten CanaDj

wieder reinigen und falirbar machen. Audi dieses Unternebmen

gelang, wie alles was Julian bisber unternommen batte.

Julian war iiunmebr bis zu der alten Konigsstadt Seleukia

Aorgedrungen, aber diesc Stad t Avar langst nicbt mehr die TIaupt-

sladt des Heicbes, sondern das am andern Ufer des Tigris liegende

Ktesiphon. Um dortbin zu gelangeii blieb also dem Heere uoch

die scbA^ierige Aufgabe, im Angesichte des Eeindes auf das linke

Ufer des Tigris zu gelangeii. ^NLan konnte bemerken, dass eine

grosse Anzabl Truppen, Fussganger AAue Heiter, am jenseitigen

Ufer aufgestellt seien, es scbieii desshalb hoffnungslos die Her-
stellung von Briicken aucb nur zu versucben, und Julian befahl

daber mit den Scbiffen Nacbts den Uebergang zu erzAvingen.

Allein das entgegengesetzte Ufer war steil und dazu noch durch

1) Ueber den Nahar Malcha und andere Canale in der Umgebung Se-

leukias ygl. Fabian de Seleucia Babylonia p. 17 fg. Vielleicbt Avar der hier

gemeinte Canal der Sarsar der Spatern, der entweder mit dem Kdnigscanale
in Verbindung stand, oder auch, die abendlandischen Schriftsteller habeii den
Kamen des Konigscanals auf einen andern ubertragen. Zu bedenken ist frei-

lich
,
dass der auf Trajan zuriickgefuhrte Canal nach Ammian ^24, 6. 2’; nur

einen Lauf von 30 Stadicn batte, bis er sein Wasser in den Tigris fubrte, also

nnr kurz vor 8eleukia sich nbzweigen konnte, wie man ja auch in Ktesiphon
die Veranderung des Wasscrlaufs alsbald bemerkte Wir Avissen eben zu Ave-

nig tiber die ZAvischencan^ie
,

A\’elche die Hauptcanale in JenerGegend unter
sich verbinden, um ein bestimmtes Urtheil abgeben zu konnen.
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eine Mauer gesclmtzth, Fiihror wie Soldateii weigertea sirh

gleichmassig, Julians Hefehlen zu geliorcheii, weil sie befiirchteu

inussteu , mit Geschosseii uiid Feuer zu gleieher Zeit angegriffen

zu werden. Da indessen Julian von seinem Plane wedor ab-

weicben wollte nocli koiinte, wagten eiidiicli fiinf Schiffe die ge-

fahrliclie Unterneliinung, die denn aucb von den Perseni sofort

in Hrand gesteckt wurden. Da liatte Julian die Geistesgegeiiwart

zu ver>icliern, dieser Diand sei nur ein verabredetes Feuerzeicbcn,

Avelclies die gelungene Laiiduiig verkiinden sollte, sofoit setzte

sick die gesammte Flotte in Dewegung und erzvvang nicht nur

wirklicli den Uebergung, sonderu vermochte aucli uocdi die breu-

nenden Scdiiffe zu Idscben und zu rettcn. Ein liitziges Treffen

folgte der Landung , welches von Mittenuiclit bis Mittag (nach

Ainmiau den ganzeuTag) andauerte und mit der Flucht der Perser

eudigte, zu welclier diesen die eigenen Fiibrer Pigraxes^ Anareos

und Sureua-) das Pcispiel gaben. Yielleicht hatte man in der

ersten Ueberraschuiig Ktesiphon selbst nehmen kdnnen , wenn
man nu lit den Pitten des verwundeteu Victor Gelior gegeben

liiitte
,
welcher die Truppeii beschwor^ sicli in keine libereilten

Unteniehmungen einzulassen. In diesem TrefFen sollen die Perser

2500 JMaiin verloren haben, wiilirend die Romerihien eigenen

Verlust auf nur 75 Mann angaben ). Iin persischen Lager wurde

reiche Beute vorgefunden^ der Haupterfolg des Tages bestainl

darin, dass nunmehr die gauze Armee in alter Rube auf das linke

Tigrisufer iibersetzen konnte.

Bisber war der Zug des Julian gliicklicb verlaufen; er batte

Scbrecken^ Scbaden und Elend iiber bliihende Provinzen des

Sasanidenreicbes gebracht und seine Soldaten durcb Beute be-

reichert; batte er nunmebr in aller Schnelligkeit Ktesiphon ge-

nommen, ehe Sbapiir mit seinem Ileere berbeikam, oder batte er

ir Cf. Liban. 1, bOG.

2; So lauten die Nainen bei Zosimus i3, 25‘; Ainmian (21, 6. 12^ giebt

Pigranes (einige Handschr. Tigran es) fur Pigraxes
;
ich kann weder die eine

noch die andere Xamensform erklaren. Fiir Anareos hatAmmian gewiss rich-

tig Narseus.

iij So ubereinstinimend Zosiraus 3 ,
25 und Ammian 24, 6, 15, nur dass

letzterer den Verlust der Romer nur auf 70 Mann angiebt. Nach Libanius 1,

007 war der Verlust der Perser viel grosser . zal -/y,; to^joj-tov iv.vAryjizzo

Toi; Ttwv rsrTurzoTOJY av x'-y/.o-Wi £;a7a;y 0 too; vey.oo’j;.
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Friedensunterhancllungen begonneii, wozu Shapiir die Hand zu

bieteii schien ^
,

so batte vielleicht das Ende des Krieges dem

Anfange entsprochen. Es scheintaber, dass Julian mit keinem

klaren Plan den Feldzug begonnen hat und auch wahrend des-

selben sich mebr von seinen T/aunen als von strategischen Riick-

sichten leiten liess. Hie Eroberuiig von Sclilossern aus keinem

andern GrundCj als weil Einzelue von den Imvohnern den Kaiser

angegriffen batten ,
muss mebr Soldaten gekostet baben

,
als die

Erwerbung wertb war, es ist zu glauben, dass damals so gut wie

jetzt Siimpfe in jener Gegend vorbanden waren, welche Krank-

beiten erzeugten, und manchein Romer das Leben kosteten. Noch
hatte man das eigentliche Eran nicht betreten, nocb war man mit

einem persiscben Heere nicht einmal bandgemein geworden, und

schon zeigten sicb die ^ erlegenbeiten. Julian batte darauf ge-

rechnet, dass die 30,000 INlann, die er von Kbaran aus nordwarts

eiitsendet batte, um diese Zeit ibre Aufgabe geldst haben und zu

ihm stossen wiirden. Hazu Avar aber gar keiiie Aussicht, der

Kdnig von Armenieii batte sich nach rorniscber Ansicht treulos

erwiesen und die versprochenen Hiilfstruppen nicht gestellt, es

Avar sogar auf einige romiscbe Soldaten geschossen worden^), die

abgescbickten Truppen Avaren also im Norden festgebalten. Bei

einem unter den ^iauern Ktesiphons abgebaltenen Kriegsratbe

musste Julian dem Drangen seiner Geiierale nacbgeben und von
der Belagerung dieser Stadt abstehen. Noch scbwankte er uber

seine fernen Plane. Ein persiscber vornebmer Ueberliiiifer be-

redete ibn, noch weiter gegen Osten vorzudringen er verspracli

ihm, ibn auf einem rauhen Wege in 3—4 Tagen nach Eran zu

Ij Libaniusl,90. 6US. Socrates 21. Ich bezvveifle ubrigens die Aufrich-

tigkeit dieser Unterhandlungen
,
denn Shapur hatte keinen Grand sich fur

besiegt zu halten.

2) So nach Libanius 1, 000: doc/da toO to e&'vo; eyovio;. Dagegen spricht

Ammian (25, 7. 12) vom Arsakes als amico nohls semper etjido. Mit Ammian
stimrat auch Mos. Chor. 3, 15, der behauptet, dass Zora das Hulfsheer zu den
Romern fiihren sollte

,
aber ungehorsam war

,
was er spater mit dem Leben

biisste. Dass auf einige romische Soldaten geschossen wurde, Avahrend sie ba-
deten, ist noch kein Beweis fur die Treulosigkeit des Konigs.

3) Vgl.Socrat. 3, 22. Sozomen. 6
,

1. Theodoret 3, 21. Orosius 7, 30. Zo-
naras 13, 13. Gregor. Naz. or. 4. Die Erzahlung bei Malalas p. 331 erinnert

zu sehr an Zopyrus.
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bringen, wo er lacliende Gefilde iiiiden uud mit seiiiem Heere von

den Ertragnissen der Uingegend leben konne^ so dass es nicht

nothig sei, noch ferner Lebensmittel mit sich zu fiihren. Es kann

hier bios der Weg durch den Engpass von Kereiid gemeint sein,

auf welchem Julian, wenn er denselben verfolgt hatte, sich wahr-

scheinlich dem Konige Shapur sammt deni persisclien Heere in

ungiinstiger Lage gegeniiber gesehen hiitte. Trotz der War-
nungen des erfalirenen Horinisdas liess sich Julian von dem
Ueberlaufer bereden, alle seine Schiffe bis auf 12 zu verbrennen

da es eiiien sehr grossen Theil des Heeres beschaftigte, dieselben

stromaufwarts in dem reissenden Tigris zu befdrdern. Der Weg,

den der Ueberlaufer das romisclie Heer fiihrte, wandte sich vom
Tigris ab und fdhrte liber eineii Ort Noorda iiach dem Flusse

Dura -j, liberall sah man, dass die Perser die Feldfriichte ver-

brannt batten, so dass es unmoglich war durch die noch rauchen-

den Felder auch nur zu Jiiarschiren, viel weniger aus ihneii seinen

Unterhalt zu gewinnen, dabei wurde man noch iminer von persi-

scher Reiterei angegriffen. Man wandte sich daher wdeder an

den Tigris zuriick, es war aber schwer zu sagen, ^vas man weiter

beginnen solle. Es war klar, dass man sich durcli die Ver-

wlistung des Landes und die Zerstorung der Vorriithe die Mdglich-

keit abgeschiiitteii hatte auf dem Wege wdeder zuriickzukehren,

auf dem man gekommen war ; zudem \varen jetzt durch Ueber-

scluvemmungen die Wege verdorben, well im Mai der Euplirat,

angeschw^ollen durch den in Armenien schmelzenden Schnee liber

seine Ufer tritt. Es blieb also nichts iibrig als ganz ahnlich wie

friiher Xenophon mit seiner Schaar, aufwarts am Tigris nach

Corduene zu ziehen und sich dort mit dem romischen Nordheere

zu vereinigen. Dass diess ein Riickzug war, ist klar genug und

es ist lacherlich, wenn Ammian und Libanius uns glaubeii machen
woollen, es sei das Sasanidenreich so gut n ie erobert gewesen und

KShaptir habe nur an Frieden gedacht. Wir Avissen nur zu gut,

dass Julian das persische Reich eigentlich noch gar nicht betreten

1) So Ammian 24, 7. 5 und Zonaras 1. c. Dagegen spricht Zosimus 3, 2(i

von 18 romischen und vier persischen Fahrzeugen, welche gerettet wurden,

Libanius 1, 6lU von fiinfzehn.

2t Der Fluss Dura ist ohne Zweifel der Diala
j

der Ort Noorda kann

nicht weit \on Kuruster gelegen hahen iBd. 1, IIS'. Etwa bei Bakuba miis-

sen sich die Homer wieder dem Tigris zugewendet haben.
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Imtte und class Sliapiir niclit der Mann war aiis bloser Feigheit

eiiieii unzeitigon Friedeu zii sclillessen. Als Julian den l^efehl

zur Riickkelir gegeben hatte, da zeigte sich den Eomern, als sie

morgens aufbreclien wollteu (IG. Jiini), in der Feme eine unge-

heure Stanbwolke *), deren Ursaebe sieli nicbt erkennen Hess, die

aber etwas Ungewbbnliches bedeuten nuisste
;
manehe glaiibten,

es seien Araber, die, angelockt (lurch das fulsche Gerilcht von

der P>oberung Ktesipbons , an der Pliinderung Theil zii nehmen

wiinscbten
,
wahrend andere grosse Schaaren wilder Esel als die

lirsache vermutheten. Am andern Morgen entdeckte man, dass

es ein Tlieil der grossen persischen Arinee war, welclie ohne

Zweifel durcli den Pass von Kerend herabkam. Die Soldaten

wuuscbten sie anzngreifen
,
aber Jidiun vermied den nutzlosen

Kampf und filhrte sein lleer an den Tigris zuriick. Enter be-

standigen Kampfen inarscliirten die Rdmcr Tiber Harophtbas,

Symbra, dann Nisbara und Nisanabe (zweiStiidte die sich gegen-

Tiber an beiden Seiten des Tigris lagen), iiber Danabe
, Synca,

Akkete stromaufwiirts
, die Perser wurden zwar stets zuriick-

geschlagen
,
konnten aber natiirlich nicbt ganz verjagt werden,

da die Hainrinliiigel
,
welche den Marsch der Homer im Osten

begranzten, den Persern zahlreiclie Sc hlux^fwinkel boten und die

von ihnen gewahlte Art des Kampfes sebr erleichterten. x\ber erst

als die Homer in den District Maranga^l kamen, sahen sie sicli

der gaiizen persischen Annee gegeiiiiber, welche von Merenes^)

und zwei Sohnen des Konigs befehligt wurde, denn Shapur selbst

mit einem weiteren Heere sollte erst nachkomnien. Ein Gefecht

entspann sich alsbald , in welchen die Perser, wie gewbhnlicli

geschlagen wurden und griissere Verluste hatten als die Homer,
wde denn diese Gefechte auch manchem vornehmen Perser das

1) Cf. Aininian24, 8. 5.

2) Die Ortsnamen werden von Zosimus 3, 27, 28 mitgetheilt. Ammian
nennt bios ein Hucumbra, das wol dem Symbra des Zosimus entspricht. Die
Orte selbst sind nicbt nachzuwei^en

,
sie lagen wol zwischen dem Diala und

Adhem.

3) So Ammian
,
Zosimus 3 ,

28 Majjojvsa
;
auch neiint er weiterhin noch

ein sonst unbekanntes Dorf

4} Merenes ist wol derselbe Name vvieMihian, (1. i. Abkdmmling des

Mithra, den wir in griechischen wie in armenischen Schriften dieser Periods
ofter gebraucht linden.
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Leben kostete^'i, Trotzdem waren diese iinaufhorlichen Kanipfe

sehr unbequem uiid ermiidend fiir das rdmische Heer, zumal da

eiu neuer und gefalirlicherer Feiud jetzt aiifing sicb zu zeigen

:

der Hunger, denn der Yorrath an Lebensinitteln , welchen die

Rbmer mit sich genommen^hatteii, Mar bald erschopft und es M^ar

unmoglich ihn im Lande zu ergiinzen, da die Perser so viel als

moglich die Yorrathe in feste Platze geschalft, alles Uebrige aber

verdorben batten. Julian suehte die allgemeine Noth zu Undern

Mue er konnte, und tbeilte diese T^eiden mit den geringsten seiner

Soldaten. Am Tage naeh der Srdilaobt bei Maranga Mar es iZos.

3. 20), dass Julian in seincm Eifer von der 8pitze seines Hecres,

die angegriffen Muirde, bis zuin gleiehfalls angegrifFenen Nachtrab

eilte urn zu ennutliigen und Alles in Ordnung zu halten
; da hatte

er M^egen derHitze desTages keinen Paiizer angelegt und m urde,

als (lie Perser bereits in die Flucht geschlagen Maren
, von dem

Wurfspiesse eines feindlichen Reiters geti’offen
,
das Geschoss

streifte den rechten Arm und drang bis in die Leber. Die Yer-

Mmnduiig des Kaisers verbreitete grosse Erbitterung im Heere,

die Schlacht Muirde fortgesetzt und endete niciit e!ier als bis

50 Satrapen und andere vornelime Perser getodtet M^aren , iinter

ihnen dieFiihrerMerenes undNohodares. Aber die Wunde Julians

erM ies sieh als todtlich und er versebied in der daraiif folgenden

Naclit^). Die Noth ZM^ang das rdmische Heer, so schnell M ie

moglich einen neuen TIerrsclier zu Miihlen, gleicli am naclisten

Morgen versammelteu sich die Fiihrer zu einer Resprechung, und
obwol selbst in der damaligen niisslichen Lage die Parteisucht

niclit erloschen war, so einigte man sich (loch bald soM^eit, dass

noch am 27. Juni Jovianus als Kaiser ausgerufen M^erden kcxnnte.

Thm fiel die M^enig beneidensM erthe Aufgabe zu
, das rdmische

Heer aus den Yorlegenbeiten zu befreien
,
in Melche dasselbe ge-

dniiigt war. Zunachst Avar nichts Anderes zu thun als vorMiirts

zu marschiren , urn, Avenn mdglich, die Griiiize des rdmischen

Gebietes zu erreichen. JoAuan gab daher den Hefehl zum AuG
bruch.

I) Schon zwischen l^anake und Synka war Adaces /so Ammian 25, 6.

Zos. gefallen
,
der einmal als Gesandter bei Constantius gewesen war.

2, Malalas p. 351 nennt (auf die Autorltat des Magnus von Karrhac; den

Ort, wo Julian verscliied ,
Asia, er lag r>0 Millien von Kiesiphon entfernt,

in der Nahe der Ruino der Stadt Bubion.

Spiegel, Eran. AlterthuIns^k^nde III, 20
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Die K.unde von demTode Julians war alsbald zu denPersern

gedrungen, ein Ueberlaufer hatte sie ihnen gleich nach der Wahl

Jovians hinterbracbt und den neuen Kaiser als triige und w^eicli-

licb geschildert. Sie wurde alsbald dem Shapur gemeldet, der

iiicbt mebr weit von der Stelle entfernt war . Ware nun auch

wirklich Shapur bereits zum Frieden geneigt gewesen, wie Liba-

nius beliauptet 2), so musste diese Nachricht ihn bestimmen den

Kampf fortzusetzen. Er vereinigte seine ausReiterei bestehenden

Truppen mit dem iibrigen Ileere, welches mit den Rbmern hand-

gemein geworden war^ und beschloss einen neuen Angriff. Als

das romische Heer am niichsten Tage weiter marschiren wollte,

sah es sich von den Persern mit grosser Macht und mit Elephan-

ten angegriffen. Wie geAvohnlich wvirden die Perser zuriick-

getriebeii, aber die fortwahrenden Kampfe ermiideten das lleer.

Man kam nach Sumere und erreichte weiterhin Charcha und

Dura^), wo man zum Ueberflusse auch noch von den Arabern

angegriffen wuide. Die Soldaten verlangten iiber den Tigris

gefiihrt zu werden
,
weil sie dort weniger Milhen zu haben und

die romische Granze naher glaubten, als sie in der That war. Der

Kaiser widersetzte sich^ aber vergebens, der \ ersuch eine Briicke

zu schlageii erwies sich jedoch als unmbglich. In diesen traurigen

Zustanden konnte man es als ein grosses Gliick betrachten,

dass Shapur selbst mit Friedensvorschlagen zuerst hervortrat.

Einige Schriftsteller behaupten^ es batten diese Friedensunter-

handlungen noch vor dem Tode Julians begonnen, doch hat das

Heer keinesfalls darum gewusst; auf jeden Fall hatte Shapur

andere Griinde den Frieden zu befordern, als ihm die romischen

Sclnifsteller unterschieben : die Furcht vor einem endlichen Siege

der Romer und die Anerkennung der iiberlegenen Kriegskunst

derselben. Es stand in der Gewalt Shapfir’s das romische Heer

zu vernichten
;
was die Tapferkeit der Perser nicht vermochte.

1 Ammian25, 5 S ilisressit ad Persaf^ : ao data dieendi copia, qaae sciret,

dovet Saporem Jam propinquanfe)n.

2; Libanius I, bl2.

Zosimus 30 n^niit das Castell es ist wol das Samara der spa-

tern Amber, vgl. Layard, discoveries p 471. Der Einwand St. Martins, dass

Samara erst von dem Khalifeii Motasem gebaut wurde, ist nicht stichhaltig,

der Name des Orts kann alter sein.

4 d. i Imam Dura, sudlich von Tekrit. Vgl auch Layard 1. c p. 470.
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das inusste dev Hunger in kurzer Zeit vollenden. Lacherlich ist

es, wenn Ammian hehauptet^ es habe nur noch vier Tagemarsche

bedurft um nach Corduene zu gelangen, er bedachte nicht, dass

aucli noch zwei reissende Strome im Angesichte des Feindes zu

iiberschreiten waren, ehe man diese Provinz erreichte. OfFenbar

erwog Shapur, dass die Yernichtiing dcs romisclien Heeres ihm
keinen Nutzen bringe, dass er aber wichtige politische Vortheile

erlangen konne
, wenn er dem neu erwahlten Kaiser die lliick-

kehr in die Heimath gestatte. Der Fried e war freilich ein solcher,

wie die Romer nicht gewohnt wareii ihn abzuscbliessen, daher

die Wehklage aller romisclien ISchriftsteller ^ welche vergessen,

dass die romischen Hedingungen im Falle eincs Sieges kaum
leichter gewesen wiiren. Shapur bestand auf der Riickgabe der

fiinf Provinzen jenseits des Tigris^ die sein Vorganger Narses

hatte abtreten rniissen^), weiter verlangte er fiinfzehn Schlosser

in Mesopotamien
, die Stadt Nisibis und walirscheinlich ganz

IVlygdonien 2) , die Stadt Singara mit ihremGebiete und den wich-

tigen festen Platz, welcher das maurische Lager icastra Mau-
rorum) genannt wurde . Die Spitze des Vertrags war offenbar

gegen Armenien gerichtet^j, wesshalb es auch nicht befremden

kann
, wenn diesen Bedingungen noch die weitere hinzugefiigt

wurde : es solle dem Kdnige von Armenien fernerhin von den
Rdmern keine lliilfe geleistet werden. Die Dauer des Friedens

wurde auf 30 Jahre festgesetzt und die einzigeMilderung, welche

die Rdmer mit ALlhe erhielten , war , dass den Einwohnern von
Nisibis und Singara die Auswanderung erlaubt sein sollte. Den
Romern blieb in der That keine Wahl als den Frieden anzu-

nehmen
, mochten die Bedingungen sein wde sie wollten

,
und

Eutropius hat ganz Recht, wenn er diesen Frieden einen zwar

1) Cf. oben p. 2HI. Mit Recht macht Weissenborn darauf aufmerksara,

dass die Verschiedenheit in den Angaben bei Ammian keine zufMlige ist,

sondern dass die von Jovian zuriickgegubenen Provinzen nicht ganz mit den
von Narses abgetretenen zusammenfielen, denn Sophene nnd Ingilene waren
auch in der Folge noch Theile des romischen Reiches

2; Nach Malalas p. 330

3) Cf Ammian 25, 7. 9.

4} Vgl. Philostorg s, 1. Ripsaw a/pi Aouevia; oiovei Teiyoc -poo-

Vgl. auch Zos 3. 31.

20 *
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uiiruhmlicheii aber nothwendigeii neiint*). Durch Austausch von

Geiselii wurde dieser Vertrag von beiden Seiten bestatigt.

Die Veibandlungeu iiber den Fried eii batten vier Tage ge-

dauert, denn so lange hatte Sliapur gezogert seine Hedingungeii

zu stelleu. Wahrend dieser Zeit machte sicli der Mangel an

Lebeiismittelii bei den Rdmein sehr fiihlbar und die Hande der

Disciplinwaren bereits bedenklicli gelockert. Nach dem Abschluss

des Friedens war es die erste Sorge Jovians, das Heer auf die

rechteSeite desl^gris uberzusetzeiij bei diesem Geschafte leisteteu

die Kahne die besten Dienste ,
welche man nocli aus dem Drande

der Flotte gerettet hatte. Gleichwol gingen bei dieser Gelegen-

heit uocb viele Mensclien zu Grunde, da die Soldaten nicht war-

ten w oilten, bis die Keihe an sie kani, und den Tigris zu durch-

schwimmen suchten, aber von dem reii?sendenStrome versciilungen

wmrden^). Der weitere Marsch der Romer rielitete sich nun iiber

Hatbra und Tilsaphata -‘j nach der rdmischeu Griinze, der Weg
ging inbrennender Elitze durch wiistes I.and, in welchem man nur

weiiig essbare Krauter, nur schleclites oder aucli zuweilen gar

kein Wasser fand
;
dock sclieint man sieh durcli das Schlachten

des Zugviehs gieholfen und eine fdrmliche ilungersnoth vennieden

zu hahen, auch hatte man dem lleere Lebensmittel ein Stuck

VVeges weit zugeschickt. Gross war der ^'erlust an Waffeii und

(Repack, da die Soldaten alles irgend Entbehrliche von sich war-

ien, der Verlust an Menschen wdrd genauer nicht angegeben, er

ist jedenfalls betraclitlich gewesen. Kaum war das romischeHeer

vor Nisibis angekommen
,

als auch schon die Perser auf rasche

Ausfiihrung der Friedensbedingungen drangen. Shapiir wmsste

Ij Eutrop. 10, 17: [lorianus] pacefu Sapore, necessariam quidem^ sed

ignohilem fecit.

2) Ammian berichtet ;25, S. 4), dass die Perser Miene machten, eine

Briicke iiber den Tigris zu schlagen und die Romer auch noch ferner auf ih-

rein Ruckmarsche zu verfolgen. Diess war indesseu nicht bios den Vertrags-

bestimniungen entgegen, sondern auch gegen das Interesse Shapurs, insofern

dadurch den Romern Grund gegeben wurde
,

spater den ganzen Vertrag fiir

null und nichtig zu erklaren. Wenn eine solche Absicht wirklich bestand, so

wusste w'ahrscheinlich Shapur nichts davon, wie er ja auch auf die Beschwerde

der Romer sogleich den Bau einzustellen befahl.

2) Tilsaphata ist jetzt Tell Afard; vgl. Forbes im Journal of the R. Geogra-

phical Society 0, 410.
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otfeubar sehr wohl, dass Jovian noch nicht im ganzeu Eeiche

anerkannt sei^ dass moglicherWeise der Friede in Eoni und Con-

stautinopel nicht anerkannt werden wiirde, und wollte daher eine

vollendete Thatsache schaffen. Jovian fiihi’te getreulich aus, was

er versproclien hatte ^ ungeriibrt dilrch den Jammer der Stadt

Nisibis^ die so oft den Einfallen der Perser getrotzt hatte. Die

Einwohner wanderten nach Amida aus^ die Riicksichtslosigkeit,

mit der diese Auswanderung bewerkstelligt w urde
,
wird uns von

Aramian (25^ 9, 1. fig.) und Zosimus (8, 33) ausfiihrlich be-

schiiebeii.

Es versteht sich eigentlich von selbst ^ dass in den nachsten

Jahren nach Abschluss dieses vortheilhaften Friedens eine der

hauptsachlichsten Sorgen Shapurs es sein musste
, die ihm ent-

freindeten Provinzen Armenien und Iberien wieder moglichst

enge mit seinem Eeiche zu vereinigen. Ehe wir aber zur Dar-

stellung dieser Begebenheiten schreiten, mlissen wir erst in aller

Kiirze die Geschichte Armeniens nachholen ^ wie sie sich seit

dem Eegierungsantritte des Kdnigs Arshak bis zu der Zeit ge-

staltet hatte, von der wir hier sprechen. Die 8tellung Armeniens

war damals schwieriger als lange vorher, durch seine Lage

zwischen zwei gleieh machtigen und auf ihren Einfluss stets

eitersuchtigen Eeichen
;
dazu scheint Arshak eiii scliwacher Fiirst

gewesen zu sein, der diesen A erhaltnissen keineswegs gewachsen

war. Durch rdmischen Einfluss war er auf den Thron gckommen,
daher kann es uns auch nicht befremden, weiin wur horen , dass

in den ersten Jahren seiner Eegierung der romische Einfluss

iibeiwog. Zu den ersten Eegierungshandlungen des iieuen Kdnigs

hatte es gehdrt, dass er die in Yerwirrung gerathenen Verhait--

nisse seines Eeiches wieder ordnete, nicht nur die adlichen Fa-

milieu wdeder in ihre Besitzungen einsetzte, aus welchen sie zum
Theil unter Tiran vertrieben wordeii waien , sondern auch die

kirchlichen Yerhaltnisse wieder in den alten Stand zu bringen

sich bemuhte. Bei der Besetzuiig der Wiirde eines Katholikos

kehrte er wieder zu der Familie Gregors des Erleuchters zuriick,

welche, wie es scheint, nach der damaligeii Ansich t der Armen ier

1) Ich folge in der Darstellung dieser verwirrten Zeiten zumeist den An-
gaben des Faustus im 4. und Buche seines AVerkes

,
^on denen der kurze

Bericht de;^ Moses 3, IS— 39 nicht unbedeutend abweicht.
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ein gewisses Anrecht auf die hochste kirchliche Stellung im Laiide

hatte. Der Erkorene war Nerses, der Enkel jenes Yusik, der

unter Tiran urns Lebeii gebracht worden war, mit der konig-

lichen Farailie durch Verwandtschaft verbunden, denn seine

Mutter war Bambish
,
die Schwester des Konig Tiran gewesen.

Nerses war in Constantinopel und Caesarea erzogen und in den

griechischen Wissenschaften wohl bewandert, daher auch gaiiz

geeignet zu der politisch nicht minder als kircldicb wichtigeii

Wiirde, die ihn gewissermassen zum Vertreter des romischen

Einfiusses in Armenien machte. Er war verheirathet gewesen

und aus seiner Ehe war ein Sohn Namens Sabak hervorgegangen,

aber schon nach drei Jahren war seine Frau gestorben und er war

dann Wittwer geblieben und hatte sich dem Kriegsdienste ge-

widmet. Er gehoite zu den Waffentiagern des Kdiiigs, aber der

Uebergang von der kriegerischen zur geistlichen Laufbahn scheint

damals in Armenien nicht beanstandet worden zu sein. Fast mit

Gewalt zur Uebeniahme der hdchsten kirchlichen Wiirde ge-

zwungen, wenn Avir aiiders unseren Gewahrsmannern trauen

diirfen ,
widmete er sich nach Antritt seines Amtes mit grossem

Eifer theils der Wiederherstellung der in Vergessenheit gerathe-

nen kirchlichen Lehren und Gebrauche, theils der Einfiihrung

solcher^ die in Armenien noch nicht durchgedrungen waren. Er

richtete Hospitaler ein
, sorgte fiir die Armen und die Fremden

und befdrderte dadurch die Civilisation seines Vaterlandes. Mit

Arshak stand er vom Anfang an auf einem freundlichen Fusse,

doch traten bald Verhaltnisse ein, w^elche es dem Arshak unmog-

lich machen mussten, immer den religidsen Geboten des Bischofs

zu folgen, selbst wenn er weniger wankelmiithig gewesen ware,

als es der Fall war. Shapur hatte in Persien zu regieren be-

gonnen und seine x\ugen auf Armenien gerichtet, welches Land

er wieder fest an sein Interesse zu ketten gedachte ; dabei kann

es seinem Scharfblicke unmoglich entgangen sein, welchenNach-

theil der Uebertritt zum Christenthume dem persischen Interesse

in jenem Lande gebracht hatte, und er hat gewiss sehr bald daran

gedacht, wo moglich die neue Beligion wieder zu vertreiben . Mit

solchen Planen trat er indessen anfangs nicht hervor, er schmei-

ehelte vielmehr dem Arshak'), den cr mit seinem Oberfeldherrn

1) Vgl. hierzu Faustus 4, 16. 17.
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Vasak nach Ktesiphoii einlud und dort mit Heweiseii seines Wolil-

wollens und seiner Hochaclitung iiberhaufte, indem er auf alle

Weise zu zeigen suchte, dass er den Arshak ganz als seines

Gleichen betrachte. Zweck dieser Aufmerksamkeiten war aber

der Abschluss eines Biindnisses, der Konig von Armenien musste

sich eidlich verpflichteii^ treu unter alien Urnstanden bei den

Persern aiisharren zu wollen. War es in Anbetracht der Verhalt-

nisse, wie sie damals lagen^ schon schwierig, auch beim besten

Willen dieser Yerpflichtung jederzeit nachzukommen, so bewirkte

die Eifersucht der armenischen Grossen eine Storung des freund-

schaftlichen Verhaltnisses zwischen den beideii Kdnigen noch

ehe eine eigentliche Yeranlassung dazu vorhanden war. Konig

Shapur hatte bei Abschluss des Tractates sich besouders der Yer-

mittlung des Mamikonier Yardan bedient, auf dessen Treue er

vollkonimenes Yertrauen setzte. Diese Bevorzugung erregte aber

den Neid von Yardau’s Binder, dem armenischen Oberfeldherni

Yasak ,
dieser wandte nun seinen ganzen Einfluss auf den

schwachen Arshak an, um denselben gegen Shapur einzunehmen,

so dass dieser zuletzt heimlich Ktesiphon verliess und in sein

Reich zurilckkehrte.

Die fluchtartige Abreise des Konig Arshak soli in Ktesiphon

eine Christenverfolgung verursacht haben ; Mari , der Patriarch

von Ktesiphon wurde hiugerichtet. Es liegt nahe zu verniuthen,

dass die Christen Ktesiphons bei der Leistiing des Eides nicht

mit Shapur im Einverstiindnisse gehandelt und sich dadurch

dessen Missfallen zugezogen haben, denn die Christen Persiens

mussten natiirlich einen moglichst festeii Anschluss Armeniens

an Byzanz wiiiischen. Zu einem Bruche zwischen Shapur und

Arshak fiihrte aber das sonderbare Benehmeii des letzteren nicht,

auch war dazu wenig Grund vorhanden, denn damals scheinen

die arianischen Streitigkeiten eine Entfremdung zwischen Ar-

menien und dem Hof von Byzanz herbeigefiihrt zu haben. An
der Spitze einer armenischen Gesandtschaft, die um diese Zeit

nach Constantiiiopel geschickt wurde, stand der Patriarch Nerses

selbst, derselbe w urde aber dort in Folge theologischer Streitig-

keiteii zuriickbehalten und auf eine wliste Insel verbannt^j, die

1) Faustus 4, 5 erzablt Unglaublicheb uber die Glaubenstreue des Xer-

Bes
,
Aehnliches, aber doch verschieden Moses Chor. 3, 30. Beide nennen irr-
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iibrigen Gesaudten kehrten reich beschenkt in ihr Vaterland zu-

riick und der Kaiser liess auch zwei armenische Prinzen sie be-

gleiten , die bis dahin als Geistdu an seinem Hofe gelebt batten,

der eine hiess Gnel und war Sohn des Trdat, eines Bruders des

Arshak, der andere Tirith, gleichfalls der Sohn eines anderen

Bruders des Konigs. Diese Gunstbezeigungen geniigten aber

nach dem Zeugiiisse des Faustus (1, 11) nicht, urn den Arshak

liber die rechtswidrige Zuriickhaltung des Nerses zu beruhigeu,

er entfernte sich von den Romern und raachte mehrere Einfalle

nach Kappadokien, natiirlich sehr zur Zufriedenheit des Shapur.

Die Eiickkunft der beiden aimenischen Prinzen war aber weder
fiir das Land noch fiii den Konig ein Gltick zu nenneii. Gnel

verheirathete sich bald nach seiner Zuriickkunft mit der schonen

Pharandem, der Tc^litei des Fiiisten derSiunier, und Tirith, der

sich in diese Frau verliebt hatte, tiachtete von da an dem Gnel

nach dem Leben. Mit Fliilfe seines Freuiides ^ ardau gelang es

auch dem Tirith sehr bald, den schwathen Arshak misstrauisch

gegen Gnel zu machen, so dass er denselben zu todten befahU),

aber der Zw^eck des gauzeii Anschlages w urde nicht erreicht, deiin

Arshak selbst heirathete die Pharandem und C ardan w'ie Tirith

hielten es ihrer Sicherheit w egen fur nbthig
,
an den Hof des

Shapur zu entfliehen, der letztere w urde indessen auf der Flucht

eingeholt und ermordet. Das Privatleben des Arshak war keiiies-

wegs rein, nach Moses haute er sich eine Stadt in einern schonen

Thale, in der Nahe der bstlichen Euphratquellen, und gab den

Hew ohnern derselben grosse ^'orrechte, iudem er verordnete, dass

gegen keineii derselben Prozesse und Klagen aiigestrengt werden

konnten
;

die Folge davon war, dass eine Menge schlechten Ge-
sindels in die neue Stadt strbmte, in deren Gemeinschaft Arshak

ein keineswegs erbauliches Leben fiihrte. Auch Pliarandem als

Konigiii iibte einen durchaus imheilvolleii Einfluss aiis
, Arshak

war ihr personlich zuwider (Faustus 4
,

15 ), aber die Macht des

Koiiigthums scheint sie sehr gelieht zu haben und ihr Vater

Antiochus war der eutschiedene Giinstling ihres Gemahls. Der

thtinilich den Valens als den danials regierenden Kaiser
;
es istT’onstantius

gemeint.

1 Die Bcgebenheiten werden etwas verschieden erzahit bei Faustus 4,

II fg. und Moses Chor. 3 , 22 fg.
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iibenviegende Einfluss Persieiis schieii um diese Zeit fest be-

griindet, im Jahre 350 leistete Arsbak sugar den Persern gegen

die Romer Hiilfe, er kam frtiber nach Nisibis, \vo er mit Shapur

ziusammentrelfen sollte, als die Perser, und hatte das Gliick noch

vor ihrer Ankniift einen bedeutenden Vortlieil iiber die Rdmer
zu erlangen. Shapur war hoch erfreut^ als er dieses hdrte, und

um den Arshak mit noch festereii Paudeii an seiu Interc &se zu

kniipfen, gedachte er ihm seine Tochter zurFrau zu geben. Allein

gerade diese vermeiutliche Gunst diente dazu, das bisher be-

stehende A erhaltniss zu losen , Arshaks Schwiegervatev sah

(du^ dass diese neue Ileirath nur zur ^"erstossung seiiier/rochtei

fiihreii konne^ und wandte seinen ganzen Einfluss auf um die-

selbe zu hinteitreiben. Er bestach einen der Rathe des Shapur,

der den Arshak glauben machen musste^ es sei ihm von Shapur

eine Falh' gestellt
,
derselbe beabsichtige nur sich seiner Person

zu bernachtigen. Erschreckt berieth sicli Arshak mit seinen Feld-

heini, die ihm alle einmlithig die scbleunige Riickkehi in sein

Land aniiethen, denn der Aufenthalt in der Fremde war ihnen

langsl verleidet. In aller Stille wurde der Befehl zum Aufbruch

gegeben und die niehts ahnenden Perser bemeikten denselben

erst, als die Armeiiier achon einen bedeutenden \ or sprung batten,

Shapur, dcm in jener Zeit Alles daraii lag, den Konig von Ai-

menien bei dem geschlossenen Hiindnisse zu erhalteii . unter-

diiiekte sSeinen gerechten Umvillen und stellte sich den Persern

gegeniiber, als sei der Riickzug mit seinem \^’issen angeordnet

worden. Allein AishakV A erdacht gegen Shapur war nun ein-

rnal erwacht und Pharandem und ihr Vater scheinen sich alle

Miihe gegeben zu haben, den Riss unheilbar zu machen. Dazu

fund sich denn auch bald eine Gelegenheit. Shapur schickte

den MamikonieiA ardan als seinen Gesaiidteii zu Arshak, derselbe

musste ihm mit den hochsten Eiden bekraftigen
,
dass Shapur

Alles vergeben und vergessen wolle , weiiii der Konig nur seinen

Eid babe nnd der pcrsisehen Allianz treu bleibe. Aisbak hatte

die Botscluift des Shajnir gnt aufgciioinmen und den \ aidan

gnadig auf seine G liter entlassen, denn die Haiipter der Gegen-

partei warcu damals uicht in seiner Nahe; diese waren die

Kdnigin und ^dinlan’s eigenor Bruder A asak. Pharandem hatte

1 ) Faustus 4, 20.
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einen unausloschliclien Hass gegen Vardan, well sie ilin als eiiien

Mitschuldigen an dem Tode ihres ersten Mannes betrachtete
;
sie

und Vasak iiberzeugten nun den schwachen Arshak, dass gerade

Vardan es sei, der ihn in die Hande derPerser liefern wolle, und

dass der Anschlag auch ohne Zweifel gelingen werde, wenn nicht

Arshak zuvorkoinine und den Vardan todten lasse. Demnach

wurde die Erinordung Vardan s befohlen und von seinem eigenen

Pruder ausgefuhrt. Diese muthwillige Greuelthat vollendete den

Bruch zwischeu Arshak und Shapur.

In diese Zeit, von welcher wir hier sprechen, muss ein Er-

eigniss fallen, von ^velchem uns IVIoses allein berichtet^). Die

Missregierung des Arshak hatte in ganz Aimenien so grosse Un~

zufriedenheit erregt ,
dass ein bedenklicher Aufstand fast des ge-

saminten Adels ausbrach, der dem Arshak beinahe den Thron

gekostet hatte. An der Spitze der Unzufriedenen stand Nerseh,

aus dem Hause Kamsar. Arshakavan, die neu erbaute Stadt,

der Sitz einer ziigellosen Bevolkerung, Avurde erstiirmt und die

meisten EinAvohner fanden den Tod durch das SchAvert, niit ge-

nauer Noth entkam Arshak und sein Oberfeldherr Vasak in das

Land der Iberer. Die Perser schlugen sich auf die Seitc der

armenischen Ilebellen , sie nahmen die Stadt Ani ein und erbcu-

teten die dort aufbeAvahrten Ccbeine der armenischen Kdnige,

welche sie jedoch den Armeniern auf ihre Bitten Avieder zuriick-

gaben. Arshak Avarb in Ibeiien ein Heer
,
mit Avelchein er nach

Armenien zuriickkehrte und sich dort mit den Avenigeii Anhan-
gerii verband, welche er iioch fiiiden konnte. Aiifangs scliAvankte

das Kriegsgliick zwischeu beiden Parteien hin und her
;

als aber

auch ein rdmisches Heer auf dem Kampfplatze erschien um sich

gegen Arshak zu Avenden
,
da A^erzAveifeite dieser an der Mdglicli-

kejt eines gliicklichen Ausgangs und Avandte sich bittend an

den Patriarchen Nerses, der damals aus der griechischen Ge-
fangenschaft bereits zuriickgekehrt war

, indem er Besserung ge-

lobte und die Verniittelung des Nerses soavoI bei seinen eigenen

Unterthaiien als auch bei den Romern nachsuchte. Man sieht,

dass es damals in Armenien ZAvei grosse. Parteien gegeben haben
muss, eine christliche, an deren Spitze Nerses stand, und die zu

einem Biindnisse mit den Romern hiniieigte, und eine persische.

1) Moses Chor. 3, 27. Angedeutet ist die Sache auch bei Faustus 4, 19.
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w eldie den Einfluss des Shapur beguiistigte. Nerses ubernahm

die erbetene Vermittlung , die ihm iiicht scbwer wurde, da auch

der armenische Adel sich nach Eeilegung dieser Streitigkeiten

sehnte, es wurde beschlossen, dass Arshak den Thron wilder

besieigen und alles Gescheheiie von beiden Seiten vergeben und

vergessen werden sollte. Der Eiufluss des Nerses in Byzanz war

hinreichend gross ^ um audi den romischen Kaiser zur Geneh-

luiguug dieses Friedens und zur Zuriickziehung seines lleeres zu

bewegen. In Armenien ging die iVIehrzahl des Adels auf dicA or~

schlage des Nerses ein, imr zwei vornehme Armenier, Merouzan

der Ardriinier und Vahan der Mamikonier, erkannten den ge-

schlossenen Frieden nicht an und fliichteten an den llof des

Shapur. Sie thaten daran ayelse, denn die beschworeneii Yer-

triige hiiiderten spater den Arshak nicht an seiiien friiheren Fein-

den blutige Bache zu nehmen und namentlich das Haus Kamsar

fast ganz auszurotten ‘
i . Zimachst aber hatte der geschlossene

Friede die Folge^ dass Arshak ganz und gar in Abhangigkeit von

den Bomcrn gerieth. Zu einer Heirath mit der Tochter des Kb-

nigs von Persien hatte er sich friiher nicht cntschliessen konnen,

jetzt heirathete er — ohne Zweifel vor/ugsweise aus politischen

jMotiven — die Olympias, die hinterlassene Braut des Constans,

des verstorbenen Binders des Kaisers C'onstantius. Dieses Ereig-

niss fand ini Jahre 358 statt^) und beweist uns den hohen Werth,

den man damals in Constantinopel auf die armenische Allianz

legte. Es versteht sich von selbst, dass Pharandem vorher verstos-

sen Avurde, denn Arshak als christlicher Konig konnte dot h nicht

zAvei Gemahlinnen haben. Wie lange dieVerbindung des Arshak

mit der Olympias gedauert haben mag, Avissen wir nicht
;
auf jedcii

Fall hatte die neue Gemahlin eine sehr scFaa ierige Stellung, denn

soAvenig auch Pharandem an der Person des Kbnigs gelegen sein

mochte, ihren fiiilieren Eiufluss gab sie nur sehr ungern auf %

1) Faustus 4, 1*J spricht bius von einem einzigen Sprossen dieses Hauses,

Namens Spandarat
,
der \on Vasak gerettet \Mirde

;
nach Mos. Chor. 3, 31

ware dieser selbst nebst seinen zwei Sohnen entflohen.

2) Athanasius ad nionach. 1, 775 ed. Migne outoj ei; tov dosA^ov doe-

TeT6>.p.Tf/,£. Kotl rpoaroieitat [xev or/ooo(JiTv auTtu oe fxvTjGTtjV

aoTou TTjv ’UXu,a7:iaoa iy,oeo<jj7,£\
,

s-zsivoi; ScpuXaTxe,

xai iotaN d'^sxpe'fev iaoTtii yu^ai7.ci.

3) Cf. Faustus 4, 15.
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iind suchte sich der verhassten Nebenbuhleriii um jeden Preib zu

entledigen. Diess war aber nicbt ganz leicht ; zu offener Gewalt-

that durftc man gegtni eine uahe Verwaudte des kaiserlichen

Hofes in Byzanz nicbt schreiten, dazu war Olympias selir vor-

sichtig, sie war von ihier eigenen Dienerschaft umgeben und ge-

noss nur^ was diese selbst ihr ’zubereitet batte; zuletzt gelang es

aber einen embeimischen Priester zu bestecben^ so dass er ibr

in einer Hostie Gift beibracbte, an welchem sie starb. Nach dem
Tode der Olympias trat Pbarandem wieder in ibre alten Recbte^

doch scheint dieser Todesfall das Einvernehmen mit den Romern
nicbt gestort zu haben^ nur verlor Nerses seinen Einlluss und zog

sich ganz von Hofe zuriick . Als Julian seinen persischen Feld-

zug unternabm^ hielt Arshak treii zu ihm und leistete ihm Hiilfe

nicbt nur mit dem armenischen Heere^ sondern auch nocb mit

einem geworbenen Heere
,

das aus Alanen und Hunnen be-

stand. Dieses Heer diirfte sich mit der rornischen Nordarmee ver-

einigt und Medien verwiistet haben; es Murd dadurch erkiarlicb,

warum Sbapur personlich so spat auf dem Kampfplatze erschien

;

er wird eben die nordliche Armee bekarapft haben.

Nachdem Shapiir seinen Krieg mit den Romern gllicklicb

beendigt batte ^ da vei stand es sich von selbst, dass er daran

dachte, sofort seine Plane auf Armenien und Iberien durcbziifiib-

ren, fur die ihn der Friedenstractat freie Hand liess, Bezirglich

Armeniens war festgesetzt w orden (Ammian 25^ 7. 12. 27, 12.

1 fg.) , dass die Rbmer binfort dem Arsakes keine Hiilfe leisteii

sollten, was iiichts anderes hiess, als dass Sbapur Armenien er-

obern diirfe, wenii er konne und wolle. Nacb Allem, was vorher-

gegangen war, durfte Arshak keine rucksichtsvolle Bebandliing

von Sbapur erwarten, batte dieser Fiirst docb nocb beim Begiime

des romisclien Krieges Gesandte an ibn geschickt, um ihn an

1] Ein spaterer Biograph des Nerjses, Mesrob, der um 962 lebte, sagt,

dass Nerses sich nach Edessa zuruckgezogen babe, doch ist diese Quelle keine

sehr vertiauenswurdige. Mit dem Beginne der Kegitrung des Julian horte

natiirlich auch der Einfluss des Nerses in Byzanz auf. Nach Faustus (1. c.)

versah ein gewisser jonak die Stelle des Nerses, der aber natiirlich nicht unter

den Palriarchen aufgefiihrt wird.

2) Diese Hunnen, welche Faustus hier ei'wahnt, sind wol dieselben, von
welchen auch Mos. Khor. spricht :2, s5 und die im Norden des Kaukasus ge-

wohnt haben mussen.
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seinen Vertrag zii eriniiern, Arshak aber sich so schroff zuriick-

gelialten, (lass er iiicbt einmal Sbapiirs Namen lioien muchte

(Faust. 4,21), imd sich iiooli iiberdiess an der VerheerungMediens

betheiligt. Gleichwol scheint die Eroberimg Armeniens durch die

Perser nicht sofort erfolgt zu sein
;

erst nacli liingeren Kiimpfen

iind nicht ohne Anwendung von ^hnrath kam das Land niid die

Person des Konigs in die Hiiiide des Shapnr. Ueber die^Oigiinge

nach deni Friedensschlusse iiiAimcnien und Iberitni besitzen wir

einen wol zuverlassigen, leider aber sehr knrzen Hericht bei Am-
mian, mit welchem die ausfuhrlichen

, aber nicht stets zuverlas-

sigen Berichte der Armenier nicht iminer leicht in Einklang zu

bringen sind. Wir halten es fiir das Beste, wenn wir znerst

eine Uebersicht iiber die Begebenheiten jener Zeiten lediglich

nach Ammian geben und an den Gang der Ereignisse, wie er sich

nach Amrnians Bericlit darstellt, di(; Erweiterungen ankniipfen,

die sich aus den Schriften der Armenier selbst erjjeben.

Um das Jahr 3GS meldet Ainmian (27, 12. J fg.), dass der

Kbnig Shapur seine PIand nacli Armeiiien ausstreckte, und zwar,

wie er behaiiptet, im Widerspriiche mit dem abgescldossenen

Friedensvcrtrage . Das A oik im Allgemeinen snclitc er durch

fortwiilirende Einfalle zu eriniiden und dem Erieden nm jeden

Preis geneigt zu machen, dabei verschmahte er nicht, die Grossen

und Satrapen an sich zu zichen und durch Bestechungeii zu ge-

winnen. Den Konig Arsaces lockte er unter listigen Vorspiege-

lungcn zu sich, Hess ihii dann bei einem Gastmahle iiberfallen,

blenden und nach der Festung Agahana bringen, wo er spiiter

hingerichtet wurde. Wie in Armenien, so wollte Shapur seinen

iiberwiegenden Einfluss auch in Iberien wieder herstellen; er

1) St. Martin fbei Lebeau 3, 271] hat bereits gezeigt, dass es mit diesem

Widerspruch gegen denFriedensvertrag nicht vlel anf sich hat, denn Aminian

hat 25, 7. 12 selbst tadelnd erwahnt, das.s eine Bedingung gemacht wurde, die

den Arsaces isolirte: qiiihus exliiale. allnd acreasit et impiumj ne, ‘post haec ita

composita^ Arsaci poscenti contra Persdsferretur auxilium

,

und fiigt gleich

darauf bei : unde posted contigit. id rirm caperetur idem Arsaces. Sp^ter, als die

Rdmer den Armeniern wirklich Beistand leisteten
,
schickten die Perser eine

Gesandtschaft (Ammian27, 12 15) lietentes ?tationem eamdem, ut sihi et loriano

ptacueratj non defendi. ] lie Bonier konnten vielleicht den nicht ganz klaren

Wortlaut des Vertrags zu ihren Gunsten umdeuten
;
der urspriingliche Sinn

sollte jedenfalls sein, dass Armenien den Persern verbleibe, w’enn sie es er-

obern konnten.
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vevtrieb den Sauromaces, der dort mit der RomerBewilligung die

Herrschaft fiihrte, und iibergab das Land einem seiner Anhanger

mit Namen Aspacuras. NachArmenien schickte er den Eunucben

Cylaces und den Artabannus, beide Armenier, die als Fliichtlinge

an seinem Hofe lebten
;

ihr Auftrag ging vor Allem dahin, die

Burg Artogerassa zu erobern, wo sich die Gemablin des Arsaces

nebst ihrem Sobne, dem rechtmassigen Thronerben, aufhielt,

mit dem Scbatze des Arsaces, den sie dorthin gefliichtet batten.

Getreu dieser Weisung, begannen die beiden Armenier alsbald

die Belagerung von Artogerassa, aber die Festigkeit des Platzes

und die Strenge des armeniscben Winters binderte den Fortgang

derselberi imgemein. Die beiden Fiibrer glaubten, dass vielleiclit

Unterbandlungen scbneiler zum Ziele fiihren koniiteii
;
desshalb

begaben sicb Cylaces und Artabannus in die Festung und sucb-

ten durcb Drobungen die armeniscbe Konigiu eiiizuscbiicbtern,

dam it sie dem Sbapur freiwillig die Festung iibergebe. Aber die-

ser gelang es , die beiden Amaenier auf ibre Seite zu zieben und
zurUntreue gegen denKonig von Persien zu vermogen. Es wurde

verabredet, dass sie einen 1 eberfall der ihnen anvertrauten per-

siscben Truppen begiinstigen sollten, die natiirlicb von einer

solcben Sinnesanderung ibrer Befeblsbaber keine Ahnung batten,

und bei diesem Ueberfalle, der vielen Persem das Leben kostete,

entkam glucklicb der junge Thronerbe Para aus der Festung und

fliicbtete sicb auf romisches Gebiet, wo ibm Valens in der Nabe
von Neocaesarea einen Aufentbaltsort anwies. Cylaces und Ar-

tabannus gingen nun weiter
,

sie traten offen auf die Seite des

einheimischen Thronerben und baten den Yalens, dass er den

Para nach Armenien zuriickscbicken mdge. Yalens eiitspracb

diesem Begehren und schickte den Para in Begleitung eines ge-

wissen Terentius nacb Armenien, verweigerte ihm aber den Ko-
nigstitel, um den mit Sbapur geschlossenen A’ertrag nicbt zu ver-

letzen. Sobaid dem Sbapur die Nacbricbt von diesen Yorgangen

zukam, macbte er sich selbst mit einem Heere auf den Weg nach

Armenien, und da dieRomer den Para nicbt oifen zu unterstiitzen

wagten
,

so musste derselbe nebst Cylaces und Artabannus sicb

nacb Westen in die unwegsamen Gebirge Lazistans tilicbten.

Dieser Zug Sbapurs batte den Erfolg, dass die Festung Artoge-

rassa nun alles Ernstes belagert wurde und auch iiel; die Gemah-
lin des Arsaces und die gefundenen Scbatze nahm Shapdr mit
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sicli iiacli Persien. Der Konig von Persien war aber nicht bios

mit Gewalt
,

sonderii aucb mit List erfolgreich thatig gewcsen

;

es gelang ibm, den Para gegen seine Heschiitzer Cylaces uiul Ar-

tabannus einzunehmen, so dass er sie enthaupten nnd ihre Kopfe
an Shapur senden liess. Im Uebrigen verstand es sicb von selbst,

dass Shapnr mit Einbiuch des Winters wieder in sein Land zu-

riickkehrte nnd dass Para nach seinem Abznge wieder ersobien,

jetzt offen von den Pomern unterstiitzt^ welclve den Ariiithaeus

mit einem Heere nacb Armenieii schickten (370). Begreiflicher

Weise beklagte sicb Sbapur iiber diese Hiilfe, welche dem Para

von den Eomern zu Tbeil ^vard, als einen ofFenbaren Friedens-

brueh , aber er erreicbte nicbt nur nicbts
, es wurde sogar aucb

Sauromaces nach Iberien gescbickt in Begleitung von 12 rbmi-

schen Legionen. Dort kam es zu einem giitlicben Vergleiche,

Iberien wurde zwdsoben den beiden Prateudentcu getheilt und
der Kur zur Granze zwiscben den beiderseitigen Gebieten be^

stimmt; Sauromaces erbielt dicsseits des Flusses die an Armenien
und Lazistaii griinzendeu Gebiete, Aspacuras^ der an Shapdr ge-

bunden w^ar, weil er ibm seine Kinder hatte als Geiseln stellen

raiissenj erbielt den Tbeil von Iberien, der gegen das Land der

Albaner und die Granze der Perser lag. Dass Sbapur diese Yor-
gange als ofFenenFriedensbrucb ansab, erbellt daraus, dass er die

an Valens gesaudte Gesandtschaft zuriickberief und wir im Jabre

371 von einem neuen Feldzuge boren, den er gegen die romi-

sche Granze unternabm (Ammian 29, 1. 1); gegen ibu wurden
Trajan und Vadomarius gescbickt, mit dem Auftrage jedocb, die

Perser nicbt selbst anzugreifen, sondern sicb nur zu wehren,

w^enn sie angegriffen wurden. Dies geschab, und in einem gleicb-

wol nicbt zu yermeidenden Gefeelite blieben die Romer Sieger.

Sehr ernstlich sebeint indessen aucb der nun gealterte Sbapiir den
Krieg nicbt betrieben zu baben ; mit Einbruch des Winters kehrte

er nacb Ktesipbon zuruck, und obw^ol er nocb neun Jabre regiert

zu baben sebeint, so ist doth fiir uns die Gesebiebte seiner Be-

rubrungen mit dem Westen gescblossen, da von ibm nicbt weiter

mebr die Rede ist.

Mit diesen Bericbten Ammians lasseii sicb nun die w^eitlau-

figen Hericbte der Armenier, namcntlicb des Faustus, nicbt im-
raer leiebt in Einklang bringon. Zwar am Anfange stinimen sie

ganz leidlich zusammen. Die versebiedenen kleinen Einfalle nacb
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Anncnien
,
von welchen Ammian spricht, Baden wir bei Faustus

ebenfalls ,
nur viel weitliiufiger erwalint , ebeuso bestatigt der-

selbe den Verrath der armenischen Grossen ;
in dieser Hinsicht

waren fiir das Interesse Shapurs bosonders die beiden armeni-

schen Fliiclitlinge Merouzan der Ardrunier undVahan derMami-

konier tbatig, von welclien wir oben (p. 315' gesproclien baben

und die beide sich zur mazdaya^nischen Religion bekaimten

;

beide besassen eine ausgebreitete \ erwundtscbaft in Armenien,

die sie nach und nach auf ilire Seite zogen. So kam es, dass Ar-

shak sicli plotzlich von alien Seiteii von Aufstanden umgebeu sab,

zu einer Zeit, da er sicb selbst in einer Provinz befand, welcbe

von dem Sitze seiner Regierung entfernt war. Die Aufstande der

Grossen verursacbten eine Rewegung im ganzen Lande, man er-

klarte der iramerwahrenden Kriege miide zu sein
,
welcbe wiih-

rend der dreissigjabrigen Regierung des Arshak das Land iinmer-

fort verwustet batten. Vergeblicb sucbte der Patriarcb Nerses,

dem diese Hinneigung zu Persien sehr unangenebm sein inusste,

das Land in der Treue zu seinem Landesherrn zu erbalten. An
Arsbak selbst sandte Shapur freundliche Zuscbriften, in welcben

er ibn zu einer personlichen Zusaminenkunft einlud, bei der sie

ibre Streitigkeiten besprecben konnten, Begreiflicber Weise

traute Arsbak dieser Freundlicbkeit nicbt und forderte Eide fiir

seine persdnlicbe Sicberbeit : aucli diese wurden geleistet, Sbapilr

liess das Siegel mit dem Eber auf das Scbreiben drucken, welcbes

er an Arsbak sandte
;
dadurcb wird, nach Ansicbt der Perser, ein

kdnigliches Versprecben unverletzlich. Die wenigen Truppen, die

1) Die kleir.ern Expeditionen
,
welche offenbar den dispendia levia des

Ammian (27, 12. 2) entsprechen, werden von Faustus 4, 2t)— 50 aufgezahlt;

er erwahnt nicht weniger als 22 solcher Ziige, die \vol alle in das ostliche Ar-
menien zu setzen sind

,
oder auch nach Atropatene, wo einige derselben aus-

gefochten werden. Diese Ziige wurden befehligt 1; von Vin, 2) Andekan, 5)

Hazaravukht, die einenEinfall nachArdanene machten, 4i Dmavund Wsema-
kan ans dem Geschlechte von Kaus

, 5) VahriL der in Makhazean geto<ltet

wurde, 0) Gumand-Shdhpur, 7) Dehkan Nahapet, 8 Suren-Pahlav, aus dem
koniglichen Geschlechte, 1)/ Apakan Wsemakan, 10 Zik, 11) Suren Parsik,

d. i. der Perser; er wurde von den Armeniern gefangen genommen, 12) Hrev-
shoghoumn, gleichfalls vom Stamme der Konige Persiens, 13) Aghana-Ozan
der Arsakide, 14; Boyekan, 15) Vajakan, IGjMshkan, 17) Marie, 18) Zindaka-
pet, 19) der Kleiderbewahrer Sakestans, 20 Shapastan Takarapet, 21) der
Kleiderbewahrer der Magier 22j Hambarakapet
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noch um die Person des Arshak geblieben waren, drangen in ihn,

die Vorschlage des Konigs von Persien anzunehmen; er koniite

sich offenbar nicht mehr auf sie verlassen und folgte ihrem Rathe,

weil ihra nichts Anderes zu thun iibrig blieb . Begleitet von

seinein Oberfeldherm A asak, der die meisten Schlachten gegen

die Perser geschlagen hatte, inachte er sieh auf den Weg in das

persische Hoflager, wo er natiirlich sofort festgenommen wurde.

Das Schicksal, welches die Gefangenen am persischen Hofe er-

wartete, lasst sich nach den Anschauungen der Perser jener Zeit

fast im Voraus bestimmen ,
wir bediirfen nicht der Zauberkunste

der Chaldaer, um dasselbe zu motiviren, wie Faustus thut. Es

mag sein, dassShapur eine Zeit lang unschliissig war, was er mit

Arshak anfangen solle, ob es nicht gut sei, denselben in sein

Land zuriickzuschickeu und dort als persischen ^ asallen weiter

regieren zu lassen ; zuletzt aber entschied er sich, denselben zwar

seiuem Eide gemass nicht zu todten, aber zeitlebens gefangen zu

halten. Auch Faustus erzahlt, dass er bei einem Gastmahle iiber-

fallen und gefesselt wurde; den Ort der Verbannung nennen die

Armenier Anoish oder Andemcsh in Khuzistan 2^ . Dass Arshak

au(th geblcndet worden sei , berichten die arinenischeii Schrift-

steller nicht. Vasak, dem man keinerlei Versprechungen gemat ht

hatte, wiiide hingerichtet.

Noch ehe das S(*hicksal Arshaks si( li endgiiltig entschieden

hatte, war dieser gezwungen wonleii, an seine Gemahlin Pharan-

deni ’) zu sclireiben, sie moge an den persischen llof kommen

;

das Gleiche wurde vou Sliapur alien Grossen Armeniens befoh-

Icii. Diese Hefelile erweckteii aber das kaum beseitigte Miss-

! Nach AIos. Khor. 3, 31 luitte der persische Feldherr Aghana-ozan aus

dem Geschlechte der persischen Arsakiden den Aiiftrag, dmi Arshak festzuneh-

men Vergebens hatte ilm Arshak auf Grand ilirer Verwandtschaft be schwo-

ren
,
Mitleid mit ihm zu baben und ihn auf griecluschea Gebiet ent'^chlupfen

zu lassen; dieser hatte es abgelehnt, den Arshak daran erinnernd, wie er

seli)st mit dem eben so venvandten Hause der Kamsar verfahren sei.

2 Rei Procop. de bell. pers. 1, h beisst es to '.^fiooptov. Ver^l

dagegen Mos Khor. 3, 35. 50 und Faustus 4, 51 Ainmian neiinl den Ort

Agabana,

3' Es ist gewiss, da.ss Pliarandem damals die Gemahlin des Ai*Nhak war,

nicht Olympias, die liingst gestorbeii war cf. Mos. Khor, 3, 24y. Sie war am h

die Mutter des Throner))en, tlen Ammian ]*ara, die Armenier aber Pap

nennen.

Dkoi AlUntli.uii-kiin Ip HI. 21



322 Fiinftes Buch : Geschichte und Politik.

trauen der Armenler gegen die Plane Shapurs vonNeuem; das

Heer des Aghana-ozan, das in Armenien stand, war nur schwach,

es wurde vertiieben, und die armenischen Grossen fliichteten sich

meistens mit ihren Familien auf romisches Gebiet. Aucb Pharan-

dem leistete dera erzwungenen Pefeble Arshaks keineFolge, son-

dern warf sich mit ihren Schatzen in die Festung Artogerassa,

und benachriehtigte davon ihren Sohn Pap i)
. Als Shapur seine

Plane in solcher Weise gekreuzt sah, wurde er iiberaus zornig

und schickte zwei Feldherrn zur P>elagerung von Artogerassa ab;

diese hiessen aber nach Angabe des Faustus (4^ 55' Zik und Ka-

ren 2). In den ostlichen Theil Armeniens, wo uni diese Zeit die

mazdaya^nische Religion noch viele Anhanger gezahlt haben

muss, schickte Shapur die beiden Apostaten Moroujan und Va-

han
;
dem ersteren 3) hatte er seine Schwester Ormizdukht zur

Frau gegeben
,
und machte ihm Hoffnung

, dass or ihm das Ko-
nigreich Armenien iibertragen werde, wenn er dort die persische

Herrschaft begriinde und das Land zum alten Glauben zuriick-

fiihre. Dass die Herrschaft des Shapur sich wesentlich nur auf

die ostlichen, an Medien stossendenBezirke Armeniens erstreckte,

meldet auch Ammian^). Meroujan liess die Bischofe und christ-

lichen Priester nach Persien abfiihren
, er verniehtete die christ-

liche Literatur des Landes so viel er konnte, er verbot den Arme-

1) Wahrend nach dem Berichte des Ammian der Sohn des Ar^aces ur-

sprunglich mit seiner Mutter in Artogerassa eingeschlossen war, lassen ihn die

armenischen Berichte von Anfang an bei den Komern w eilen. Nach Mos.

Khor. 3, 29 w^av er als Geisel nach Byzanz geschickt worden.

2) Diese Namen sind mit den von Ammian gebrauchten nicht zu vereini-

gen. Den Namen des Eunuchen Cylaces hat iibrigens St. Martin rlchtig in

dem von Faustus 5, 3 und 6 genannten Keghak wiedererkannt.

3) Die beiden armenischen Geschichtschreiber Faustus und Moses, welche

diese Periode behandeln , sind weder iiber die Wirksamkeit
,
noch i)ber die

Privatverhaltnisse dieser beiden Personen unter sich in Uebereinstimmung.

Nach Faustus ist Vahan die Hauptperson, ein Mamikonier, Bruder des arme-
nischen Oberfeldherrn Vasak und Schwestersohn des Meroujan (4, 59). Nach
Mos. Khor. 3, 29. 48 hatte Vahan die Tacatuhi, eine Schwester des Meronjan
zur Frau; an letzterer Stelle nennt ubrigens Moses falschlich den Vardan statt

Vahan. Die Ansicht des Moses ist desswegen wahrscheinlicher, weil Meroujan
der vornehmere der beiden Fliichtlinge gewesen zu sein scheint.

4) Ammian 25, 7. 12 : Tjiicle posieu coutujit
^
ut , , . vt j.-irntenuie tnuxinium

latffs conterminans
,

et Artaxatu inter di!iseniiio7}es et iurhcnneida rape-
rent Parthi.
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niern, griechisch zu sprechen, oder aus dem Griechischen zu

iibersetzen, iinter dem Vorwande, dass eine solche Thatigkeit un-

niitz sei
,
da zwischen Armenien und Griecbenland nahere Be-

ziehungen nicht bestanden ; er verbot selbst den Gebrauch der

griechischen Schrift und schrieb vor, entweder die persische oder

syrische Schrift zu gebrauchen, denii die Armenier hatten damals

noch kein eigenes Alphabet. Der ostliche Theil Armeniens wurde

verheert; Ammian nenntblos dieStadt Artaxata^ aber Faustus fiigt

noch die ganzliche Zerstorung von Vagharsliabad, Erovandashat,

Van^ Zarishat undZarehavan hinzu^). Zu dieser Zeit war es, dass

Shapur zum zweiten ]Male nach Armenien kam^ die Festung Ar-

togerassa fiel ,
und Pharandem gefangen fortgefiihrt und nach

dem Zeugnisse der Armenier hingerichtet wurde.
,
Um diese

Zeit muss es auch gewesen sein . dass der gefangene Konig

Arshak sich selbst den Tod gab. (Faust. 5, 7. Mos.Khor. 3, 35.

Procop. Bell. Pers. 1, 5).

Um diese Zeit, nach der Riickkehr des Shapur aus Arme-

nien, diirfte es gewesen seiii, dass die Romer beschlossen dem

Para kraftigere Hiilfe angedeihen zu lassen
,
damit der romische

Einfluss in Armenien nicht ganz zu Grunde gehe. Friiher hatte

man ihm bios erlaubt als Pratendent aufzutreten; um ihn hatte

sich eine Schaar getreuer Armenier gesammelt, Fliichtlinge, die

aus Furcht vor Shapurs Zorne auf romisches Gebiet iibergetreten

waren
; an ihrer Spitze stand iMushegh, der Sohn des verstorbenen

b^eldherm Vasak icf. Faust. 5, F; aber diese Schaar war zu

sclnvach gew^esen, bis Artogerassa vorzudringeu und der bedrang-

ten Mutter des Para zu helfen. Mushegh betrieb in Constantino-

pel unablassig die Ausrustung eines romischen Hiilfsheeres, und

es ist moglich, dass auch 'der Patriarch Nerses an der Gew^ahrung

dieser Bitte grossen Antheil hatte, wie Moses (3, 36) erzahlt. Im

Jahre 370 erschien Arinthaeus in Annenien mit romischen Trup-

pen^ , es kam zu mehreren Schlachten zwischen Armenien uml

1 ) Was Faustus (4, 55
j
von der Zahl der Gefangenen und Getodteten er-

zahit, ist natiirlich hfichst iibertrieben, ebensu das von der grossen Zahl der

gefangenen Juden, die aus Armenien nach Persien gefuhrt wurden
;
er meint die

Nachkommen der angeblich von Barzapharnes nach Armenien gefuhrten Juden,

von weichen oben p. 2o7 <lie Rede gewesen ist. Viele derselben sullen bereits

Christen gewesem sein.

2) Nach St Martins Annahme (bei Lebeau .*1, 430,' ware Arinthaeus zwei-

31 *
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Persien, erst in Daranaghi dann in Dirav, am Fusse des Npat-

gebirges; in beiden Schlachten wurde von beiden Seiten mit

grosser Erbitterung gekampft, aber der Sieg blieb zuletzt den Ar-

meniern. Pam oder Pap stellte mit Hiilfe des tapfern Musbegh

die alte Herrschaft der Konige von Armenien fast im vollen Urn-

fange wieder her, sie ubertielen den Perserkonig sogar in Atropa-

tene, und der fliiehtende Shapur musste es erleben, dass sein Ha-

rem in die Hande der Armenier fiel; dock warden die Frauen

von Musheg] i riicksichtsvoll behandelt und an Shapur zuriickge-

schiekt, sehr zum Missvergniigen des Pap und der armeniscdien

Grossen. In gleich ritterlicher Weise benahm sich Mushegh ge-

gen 1 'ruair
,
den Konig der Albanier, der vervvundet in seine

Hande fiel, .denn er seheute sich konigliclies Hint zu vergiessen.

In alien iibrigeu Diugen gab aber Mushegh an Wildheit und

Grausamkeit den Fersern nichts nae.h
;
er zerstorte die Feuertem-

pel und Hess die Anhanger des mazdayacnischeii Glaubens hin-

richten, ganz ebenso wie die Perser Kirchen zerstdrten und Chri-

sten ermordeten.

Es ist nicht unseres Arntes, uns hier in die Einzelheiten der

armenischen Geschichte zu vi^rtiefeiF^
; es geniige uns zu sagen,

dass Shapiir den Ikip nicdit aus seinen Hesitzungen zu vertreiben

vermochte
,

dass dieser aber otfenbar eine schwankende und

zweideutige Politik verfolgte, wie seine Vorfahren auch gethan

liatteu, und endlich als ein Gpfer des Misstrauens fiel, welches

die Rdnier, schwerlicdi mit Pnrecht, gegeii ihn g(‘fasst hatten.

Manches Unrecht seines \ aters hat Pap wieder gut gemacht, die

vertriebeneu Fursteii, nameutlich die Kamsar, setzte er wieder in

ihre liesitzungen ein ;
iin Allgemeinen aber geben die Rdnier wie

die Armenier ihm ein ungiinstiges Zeugniss; er scheint eben ein

Sohn jencr diivchaus rohen Zeit geweseu zii sein. Hie Romer
Animian 30, 1. 3} iiannteii ihn hochmiithig und grausam, die

Armenier erzaiileii von seinen uimatiirlichen Eastern ; w^enigstens

einen gewissen persdnlicheii Math wird man ihm nicht abspre-

mal nach Armenien ^ekomnien
,
das erste Mai um 370, um den Para auf den

Thron zu setzen
,
das zweite Mai nach der Ermordung des ('ylaces und Arta~

bannus, wo seine Ankunft den Plan der kerser vereitelte sich Armeniens
wieder zu bem^chtigen.

1 (If. Hd. I, I5S.

2 Ci\ Faust. 5, 21 —24. 29. 30. Mos. Khov. 3, 3S.
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chen durfen. Terentius, der romische f^egleiter und Bcobarhter

des Fapj und eine armeiiiscli-rdmische Paitei, welche sich uin

denselbeii scliaarte
,
verubelten dcm Pap iiamentlicdi die Ennor-

dung des Cylaces und Artabannus. Naeli detn Bericbte des Faii-

stus (5^ 6) wftre die That Avenigstens entschuldbar. Nach seiner

Darstellung war Cylaces oder Keghak der Befelilshaber einer

Festung, und soli in dieser Eigeiischaft deni Shapur die Anerbie-

tung gemacht haben^ er wolle ihm gegen eine ge\Aisse Summc
den Pap und scineu Begleiter Terentius iiberliefern. Die Sache

wurde durch andere arnaenische Grosse rerratben, Keghak an

den armenischen Hof berufen und dort hingerichtet. Wir kdnnen
die Sache nicht mehr beurtheilen : es istmoglich, dass CAIaces

schuldlos und das Gauze nur eine Intrigue war; dafiir spricht,

dass der so nahe betheiligte Terentius die Hinrichtung des C'yla-

ces nicht billigtc; unuibglich ist aber auch nicht, dass Cylaces,

der schon einmal an Shapur zum \"errather gewurden, nun auch

den Pap zu verrathen suchte. Zu dieser That fiigen armenische

Qiudlen *) noch eine weitere Unthat hiuzu: die Yergiftung des

Patriarchen Nerses. Als der von Byzanz imterstiitzte Thronean-

didat musstc Pap cluistliche Gesinnung zeigen; dem Einflussc

des Nerses verdankte er wahrscheinlich zum grossen Theile seine

Erhebung auf den armenischen Konigsthron
;
kein Wuiider, wenn

Nerses ,
die Wichtigkeit seiner Stellung fiihlend, dem Kbnige

scharfe Bemerkungen iiber seinen zligellosen Lcbeiiswandel

inachte, Ermahnungen, welche von diesem mit geziemendcr I)e-

muth angehort warden mussteu. Kein Wunder aber auch, wenn
dem Pap diese Ermahnungen sehr unbequem wurden und wenn
er und seine Umgebung daran daehteii, den lastigen Priester auf

eine gute Art zu beseitigen, gegen den sie often nicht aufzutreten

wagten. Soldi e Dingc gaben aber dem Terentius hinlanglichen

Grund zu ungiinstigen Berichten nach iK’zanz, so dass endlich

Yalens deii Pap an seinen Plof rufen licss -) . Derselbe leh tote

1) Faust. 5, 24. Mos, Khor. 3S.

2l Cf. Ammian 30, 1 fg. — Faustus 5, 32 erziihlt die Ermordung des Rap

ebenso , mit nur iiiibedeutenden Abweichungen , aber er stelit den Rap weil

schuldiger dar als Ammian ; erbehauptet, derselbe habe nicht nur mitRersien

verhandelt, sondern auch den Kaiser in Byzanz durch unverstandige Forde-

rungeii gereizt Die Geschichte von der Reise nach Kilikien und der Entwei-
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willig Folge; als er aber uach Tarsus in Kilikien kain, wurde er

miter nichtigen Vorwaiiden an der Weiterreise gehiiidert und,

ohne dass man die ihm gebiilireude Achtung ausser Augen setzte,

in Gefangenschaft gehaiten. Eine Zeit lang hielt er gediildig aiis,

bis er liortc, dass Terentius in den Valens dringe, dem Pap einen

Nachfolger zii geben, weil sonst die Armenier zu den Persern ab-

fallen wilrden, Aus dicsen Mittheilungen scbdpfte Pap dieUeber-

zeugung, dass nur die schleunige Kiickkehr in sein Va^rland

ihn retteu konne. Er verabredete sich mit seiner armenischen

Leibwache, die aus 300 Reitern bestand, und verliess eines Tages

unvermutliet die Stadt. Yergebens war es, dass ihn der Prafekt

der Provinz, dem seine Abreise alsbald gemeldet wurde, und der

ihn noch in derVorstadt traf, zur Riickkehr ennahnte, vergeblicli

auch wurde eine Legion den Fluclitlingen nachgesehickt; durch

in die Luft geschossene Pfeile wurde dieselbe zur sohleunigen

Flucht bewogen. Wohlbehalten und ungeliiiidert erreichten die

Armenier den Euplirat, den sie nicht ohne Gefahr, aber doch

gliicklich ilberschritten ; wiilirend sie aber aus Unbekanntsehaft

mit der Gegend nicht auf dem geraden AVege vorMiirts drangen,

war ihre Flucht ruchbar geworden, und die Anfiihrer der in jenen

Gegenden liegenden Truppen gedachten ihneii den Weg zu ver~

legen. Rechtzeitig gewarnt und zurechtgewiesen, vermiedPap die

im Voraus besetzten Strassen, ein Waldweg verbarg ihn und seine

Regleiter den Romern, und er erreichte gliicklich sein Heimath-
land. Allein seine Reseitigung war einmal beschlossene Sache,

und der in Armenien weilende Trajan erhi^t von Valens die

Weisung, ihn um jeden Preis aus dem Wege zu schaffen. Mit

verstellter Freundlichkeit nahte sich Trajan dem Konige, zeigte

demselben ofters Briefe , nach welchen es schien
, als habe man

am Hofe Paps Flucht verziehen
,
und Hess ihn zuletzt bei einem

Gastmahle ermorden, zu dem er ihn eingeiaden hatte. Ammian,
der uns den ganzen Hergang erzahlt , missbilligt das Henehnien

der Romer und scheint zu glauben, dass Pap ein Opfer der Yer~

leumdung geworden sei; da er aber selbst angiebt, dass Shapur

sehr ungehalten iiber den Tod des Pap gewesen sei, so wird doch

wohl derselbe versucht haben, dadurch, dass er sich den Persern

chung von dort gehort dem Ammian allein. Ganz anders und wenig glaub-

wurdig Mos. Khor. 3, 39.
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naherte^ aus seiner Abhaiigigkeit von den Romern befreit zu

werden^ was diese dagegen zu verhindern sucben mussten. «

Den Eindruck, welcben diese That in Armenien machte,

schildern uns armenische Quelleii^). Die armenischen Fiirsten

waren iiber die Ermordung ihres Konigs in hohem Grade be-

stiirzt, und versainmelten sich zu eiiier Herathung liber die Mass-

regeln, die zu ergreifen seien; wir vermuthen, duss es sieli dabei

immer nur um einen Theil der Arinenier, die den Roraerii zuge-

waiidte christliche Partei^ handelte. Diese Versammlung faud bei

iiaherer Ueberlegung
,
dass sie die Sache hiiinehmen miisse wie

sie sei ,
da man die Hiilfe des romischen Kaisers nicht eiitbehren

kdnne, wenn man nicht eine Rente der Perser werden wolle. Man
sehickte desshalb nach Ryzanz und bat um einen neuen Kbnig ; als

solcher wmrde Varazdat gesandt, ein im romischen Reiche erzoge-

ncr Arsakide^ auf dessen Gesinnung man glaubte vertrauen zu

konnen; derselbe wird uns als ein sehr starker und tapfererMaiin,

aber von kindischem Geisle geschildert^ wieer auch noch sehr jung

war und sich lieber in der Gesellschaft seiner Altersgenassen be-

wegte als unter erfahrenen Mannern. Raid auch wurde ihm die

Abhaiigigkeit von Ryzanz lastig, und um sich aus derselben zu

befreien , wusste er kein anderes Mittel als die Annaherung an

den Konig der Perser. Den tapfern Mushegh^ den treueii Ober-

feklherrn Paps^ beseitigte er, indem er ihn hinterlistig bei einem

Gastmahle trunken machte und dann ermoiden liess. Eaustus

stellt die Sache so dar
,

als habe \"arazdat nur den Einflusterun-

gen seines Pfiegevaters Rat^ des Fiirsten der Saharimier, Gehbr

geschenkt, welcher zu seinen Yerleumdungeii keinen anderii

Grund hatte, als dass er fiir sich die Wiirde eines Oberfeidherrn

erstreble ; man sieht aber deutlich
,
dass noch andere Ursachen

vorhaiiden waren
^ und Mushegh mehr den Romern zugethan war,

als Varazdat mit seinen Interessen vertraglich fand; derselbe

hatte namentlich den Vorschlag gemacht, durch ganz Armenien

rdmische Ijesatzuiigen zu vertheilen^ wodurch natiirlich Arme-
nien vollkommen in die Abhangigkeit von den Romern gekom-

men ware. Nach dem Tode des INtushegh glaubte nun Rat an das

Ziel seines Ehrgeizes gekommen zu sein
,
denn der Konig iiber-

trug ihm jetzt die Wiirde eines Oberfeidherrn. Es scheiut aber.

1) Faustus 5, 33 fg. Mos. Khor. 3, 40.
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dass dies^e Wiirde damals schon in dem Hause der Mamikonier

gewissermassen als erblicli angeseheii wurde; ^ aje, das iieue

Haupt der Mamikonier, scheint zwar keiucn Aiispruch auf das Amt
gemaeht zu haben, aber es kamen damals aus Persien zwei Glie-

der dieser Familie zuriit-k, welche anders dariiber dachteu. Es

waren dies Manuel und Korns , die Sohne des in Persien hinge-

richteten Vasak, Avelche rait ihrem Tater nacli Persien gekommen
und dort aufgewachsen waren, bisher dem Shapur gedient hat-

ten, nun aber von diesem in Ungnade entlassen und in ihr Land
geschickt worden waren. Ilir ferneres Jlenehmen erweckt den

Verdacht, dass die Ungnade eben nicht gross war und Shapur die

beiden Priider zumeist in seiiiem Interesse in ihr I^and zuriick-

schickte. Ohne Widerrede trat ihnen nach ihrer Riickkuiift A'aje

die Wiirde eines Familienoberhauptes der Mamikonier ab; ab(‘r

ihr Ilauptzweck war, den Tod ihres Oheims Mushegh zu racheu

und die Wiirde eines Oberfeldherrn wieder zu gewinneni). Eiii

beleidigeiidcr Brief anYarazdat lief eine ebenso beleidigende Gc-
genantwort hervor; aber von Worten kam es sehr bald zu Tha-
ten. In der Umgegend von Karin iErzerum) kam es zur Schlacht,

die Truppen des Yarazdat wmrden geschlagen
, er selbst kampfte

tapfer, w'are aber beinahe gefangen worden, doch Hess man ihn

entkommen. Er fliichtete auf rdmisches Gebiet, wo er bis zu sei-

nem Tode lebte. Diese Yorgange in Armenien w erden wir etwa

ill die Jahre 376 — 378 zu setzen haben. ,

Nach der Flucht Yarazdats bedurfte Annenien eines neuen
Konigs, und der Oberfeldhen* Manuel Hess nun die Wittwe des

ermordeten Pap aufsuchen
;
sie hiess Zarmandukht und besass zwci

8ohne, Arshak und Yagharshak, beide noch zujung um l egieren

zu konnen. Die thatsachliche Macht hel dem neuen Oberfcdd-

herrn zu, der die Reichsverwesung in Geineiuschaft mit der Mut-
ter der Prinzen fiihrte. Da nun diese Anordnungen begreifliche/

Weise nicht nach dem Geschmacke der Edmer w^aren
, die nur

1) Wir geben den Verlauf der Begebenheiten, wie sie uns Faustus er-

zahlt. Moses von Khorni (1. c
) ,

der die ganze Sache nur kurz erwahnt, sagl

ganz abweichend, Yarazdat sei von den Komern abberufen und nach Thule
verbannt worden, weil sie erfuhren , dass er mit dem Perserkdnige wegen
Uebergabe des Landes in Unterhandlung stehe und eine von dessen Tbchtern
heirathen wolle.
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durcli eiiistere Beschaftigiingen in anderen Theilen ihres Reiches

im Augenblicke verhindert wuren sich in die armenisclieu Ange-

Icgeiihciten zii mischeii, so hielt es Manuel flir nothig^ einen an-

dern starken Riicklialt fiir sich und seine JSchiitzlinge zn gewin-

neii. Eine Gesandtschaft Avurde mit reichen Geschenken nach

Persien geschickt, um die TTntenA erfung imter den Scepter xles

Koiiigs von Persien anzubieteii und zugleich uni Enterstiitzung

gegen die Romer zu bitten. Wir Aviederholen . dass es sich hier

nur um den westlichen Theil Armeniens handeln kann, denn iin

ostlichen Theile herrschte iioch Meroujan. TIoch erfreut geAvahrte

Shapiir II die Bitten der Armenier. Die Geschenke der Konigin

und Manuels Avurden auf das Freigebigste crAviedert^ und Suren,

ein angesehener und A^ornehmer Perser, in der Eigenschaft eines

Marzbto oder Markgrafen nach xlrmenieii geschickt mit einem

Ileere von 10000 Mann, um im Nothfalle dem IVIanuel Hiilfe

leisten zu konnen. So konnte denn Shapiir II mit der Hoffnung

aus *dem Leben scheiden, dass seine Anstrengungen iiicht verge-

bens geAvesen seien und dass die alteranische Besitzung Armenien

dem Sasanideiireiche gerettet aa orden sei. Die Verbaltnisse zuin

Romerreiche Avaren schou friilier, im Jahre 37G, geordnet avorden.

A Is Shapiir durch den Tod des Pap die FIofFnung vereitelt sah,

dass er auf giitlichem Wege sich Armenien aneignen kdnne, hatte

er einen Gesandten, Arraces , zu Yalcns geschickt und ihm vor-

geschlageu Armenien ganz zu verAviisten, damit dieses Land end-

lich einmal aufhore die Yeranlassung zur Zwietrack t zAvischen

beiden Reichen zu sein. Ln Falle Yalens nicht darauf eingehen

Avolle, sollte Arraces verlangen, dass Avenigstens ganz Iberien dem
Aspacures, dem Schiitzlinge des Shapiir, zugetheilt Averde. Als

Yalens Avcder auf das Eine nocli auf das Andere eingehen

Aiollte, kam Shapiir Avicder auf den Frieden des Jovian zuriick,

und fordcrte, dass die Zeugen auf beiden Seiten vernommeii

Aviirden; die meisteii derselbeii Avaren aber schon gcstorben. ^ a-

lens schickte nun seineiseits eine Gesandtschaft an Shapiir,

Avelche den Auftrag hatte zu fordern
, dass Shapur die Armenier

in Ruhe lasse, und ihm den festen Yoi^atz des Kaisers zu ver-

kilnden, dass auch in Iberien Sauromaces gescluitzt Averdeii solle.

Diese Gesandtschaft scheint aber ibre BefugiiiNse iibersciiritteii

und einige arnienischc Gebiete an der rumischen Gj iinze ange-

noininen zu luiben, die Shapur abtreten Avollte, natiiilich unter
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der Bedinguiig
, dass das iibrige Armeiiien ihm gehore. Valens

genehmigte die Annahme iiicht, und Shapiir gab daiin dem Su-

rena den Auftrag, diese abgetreteiieii Gebiete Avieder zu besetzen

und auch den Saiiromaces nach Kraften zu qualen. So sab es

ganz dariiach aus
,

als ob es zu einein iieuen Kriege zwischen

Rbmeni und Persern kommen solle, als pldtzlich der Einbrucli

der Gothen der ganzeii Sadie eine aiidere Wenduiig gab und den

Yalens zu einein Frieden ndthigte, iiber den wir nichts Naheres

wissen (Ammian 30^ 2. 1 fg.)

Ehe wir von der Eetrachtimg der ofFentlichen Thatigkeit des

Shapur II sdieiden
, mussen wir noch einen kurzen Elick auf die

Nachriditeii werl’en, weldie sich in den persischen Quellen von
diesen Vorgangen finden, welche eine der offenbar gianzvollsten

Perioden des Sasanidenreiches bilden, die wir aber, Avie dem
Leser nidit entgaiigeu sein wird^ nur nach abendlandischeii und
armenischen Quellen dargestellt haben. Nur Ibn Alathir (1, 283)

hat einen Hericht, den man allenfalls als einen niagcrn Auszug
aus der Gesdiichte dieser Zeit betrachten kann

;
nach dem Ko-

nigsbudie und den an dasselbe sich anschliessendeii^ eigentlich

morgenlandischen Quellen Avird das Verhaltuiss des Shapur II

zum rbmischen Eeiche in einer ganz andein^ fabelhaften Weise
dargestellt. Als Kaufmann veikleidet schleicht sich Shapur in

das romische Ileich ein
, Avird dort erkannt — nach Hamza als er

eben einen Tempel besah, nach ibn Alathir als er eben zusah, Avie

der Kaiser speiste — und in eine Plant eingenaht. Weiterhin
scheiden sich die Erzahlungen

; nach dem Kdnigsbuche bleibt er

in diesem Zustaude in einer romischen P'estung zurlick
, Avahrend

der Kaiser mit seinem Ileere nach Persien zieht^ um in der Ab-
Avesenheit des PYirsten dessen Land zu a crwiisten

, bis er endlich

durch die Liebe eines Madchens, das mit ihm entflieht^ aus seiner

traurigen I.age befreit wild. Nach Mirkhond (p, 352) und Ibn
Alathir 2) nimmt der Kaiser den gefangenen Shapiir mit sich; bei

der lielagerung \^on Jondishapur sind seine Wachter unaufmerk-
sam, so dass er mit einigen persischen Kriegsgefangenen in Be-

1; Cf. Excerpta ex Eunapii historiap. 52 ed. Bonu : Ttpoc {i.L to5; lidoaa;

dva'ifT.atav eior^'rr^'i

2t Mujmil 1. c. p. 511; erwahnt beide Erzahlungen, die vielleicht den
Zweck haben, die lange Unthatigkeit des Shapur zu erklaren, wahrend Julian
gegen Ktesiphon vorruckte.
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nihrung kommt, welche ihm Oel verscliaflen
, das die Haut er-

weicht, so dass er sicli befreieii und in die Stadt g’elaiigen kaiiii.

Uebereiiisuinmend wird berichtet^ dass der Kaiser die Gefangen-

schaft des Sbapiu* zu gluckliclieii Raubziigeii in desseii Land be-

iiiitzte, dass in dem konigslosen Lande der grbsste Theil des

Adels in griecbische Gefangenschaft gerieth. Dieser Zustand an-

derte sich aber alsbald, als Shapin’ befreit war; sclinell saininelte

er eiiiHeer, mit welchem er den bei Ktesiphoii (oder Jondisliapnrj

weilenden Kaiser unvennuthet iiberliel und zu seinem Gefange-

nen machte, Nur unter der Ledingung, dass fiir all das Ungliick

voller Ersatz geleistet werde, welches der Kaiser in Eraii ange-

stiftet hatte, verstaiid sich Shapur dazu, deni Kaiser das 1 .eben zu

scheiiken. Zwar riistete Lezanus, der Eruder des gefangenen

Kaisers, ein neues Heer aus, um seinen Eruder zu befreien, aber

er richtete nichts aus, und musste zuletzt froh sein, auf die Ee-

dingungen hin
, welche fShapur zu gewahren fiir gut fand, einen

leidlichen Frieden zu erhalten. Der Kaiser aber blieb in Gefan-

schaft und wurde sehr schndde behaiidelt, und erst die Leiche

desselben schickte Shapur in sein Land zuriick. — Von der Ge-

fangenschaft Shapiirs in Griechenland wissen die abendlandi-

schen Quellen so wenig etwas wie davon , dass er selbst einen

Kaiser gefangen habe, und es ist fiir uns keine Frage, dass iveder

das Eine noch das Andere wahr ist. Es ist uns aber schon friiher

aufgefallen , dass die morgenlandischen Quellen unter Shapin’ 1

nichts von der Gefangennehmung eines romischen Kaisers wuss-

ten, welche damals wirklich erfolgte; es liegt daher die Vermu-
thung nahe, es moge die That des ersten Shapur auf den zweiten

iibertragen worden sein, wie ja auch die Eroberung von Hathra

von jedem der beiden Fiirsten erzahlt wild, niir dass sie bei Sha-

piir II nach Arabien verlegt wird. Wenn Firdosi auch den Mani

unter Shapur if hinrichten liisst
, so ist diess ein offenbarer Irr-

thum. Wir wollen bios noch bemerkeii, dass die Eehandlung des

gefangenen Kaisers
,
wie sie uns Firdosi darstellt, ganz der Art

ist, wie sie die bei Shapur I bezeichneten Geriichtc kundgeben.

Was wir von der Regierung Shapiirs ausser seinen Kriegs-

thaten erfahren, ist nur sehr wenig : dass er auch in andern Thei-

len seines Reiches als an der Westgrauze zu kilmpfen hatte
, ist

schon oben (p. 283) mitgetheilt, so weit wir es noch wissen. So

wenig wir auch davon wissen, so kbunen wir doch sagen, dass
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diese Kampfe sehr ernster Art wareii^ das erste Vorzeichen jener

Bewegung nordischer Volker, deren ])edeutiiiig‘ sellon .fuliaii

richtig erkannt liatte i)
. Die morgenlandisclien Quellen iieiinen

Shapiir aucli als Stadtegriinder; einig sind sie iiber die Stadt

Khorre Shapin' oder Eraiishehr Shapur in der Nahe von Susa;

Hamza schreibt ihm aucdi die Griindung von Susa selbst zu.

Hamza und Mujmil eine Stadt Harzakh-Shapur
;
Ibu Alathir er-

wahnt auch nochNishapur. Mujmil die Stadt Kerkhe^ eine Hriicke

x\ndimeshk, die von romischen Gefangenen gebaut wurde, viel-

leiebt wieder eine Verwechslung mit der Hriicke des Shapur I,

von der oben p. 253 die Rede war. Ilamza und Mujmil erwahnen

auch die Erbauung eines Eeuertempels in Hervan (oder Jervan)

bci Jai, d. i. Ispahan
;
Hamza giebt ihm den Namen Surush Ade-

ran, Mujmil nennt ihn Suiiid Shaderan. Sehr zu bedauern ist es,

dass wir liber die innernVerhaltnisse des Landes unter Shapurs II

Hegieruiig nichts Nalieres wissen^ namentlich iiber die religidsen.

Es ist die Zeit^ da das Christenthum im romischen Heiche die

herrschendc Religion zu werden anfing und auch in Armenien

immer festeren Fuss fasste. Dem politischen Hlicke Shapurs ent-

ging es nicht^ wie gefahrlich die Ausbreitung dieser Religion fur

ihn sei, wie sie sowol in Armenien wie in seinem eigenen Lande

eine Paitei schuf^ die mit der Landesreligion nichts gemeiii hatte

und ihre Hlicke sehnsiichtig nach Hyzanz richtete; daher sein

Hestreben , das Christenthum auszurotten. Faustus (4, 16) er~

zahlt, dass Shapur nach dem Entweichen des Arshak aus Ktesi-

phon geschworen habe
, auch nicht einen Christen dort iibrig zu

lassen
;
unter den gefallenen Priestern wird Mari als Oberpriester

genannt. Vielleicht ist es diesclbe Verfolgung^ von weh her Theo-

phanes iChroiiog. p. 36 ed. Honn.j erzahlt und in das Jahr 317

verlegt; UsIhaxadeSj der Lehrer des Shapur^ ein Erzbiscli of Si-

meon . an die 100 Kleriker und viele aiidere Pers(.»nen sollen an

einem Tage hingerichtet worden sein^ in den ubiigeii Stiidten

aber die Zahl der Martyrer bis auf 18000 gestiegen sein. Es
heisst auch

5
dass Constantin sich brieflich an Shapiir gewaiidt

und ihn geheten habe, mit der Verfolgung inne zu halten. Jst

dies wahr, so hat Constantin seinen Glaubcnsgenossen einen

‘V"
1) Cf Eunapius Exc. p. 6S ed. Meb. rs y.ivr.aei?

xfyjKzoni'j'x; izi dxtilei.
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schlechten Dienst erzeigt, deim diirch einen solt;hen Brief iniisste

Shapur in seiner Ansiclit von der poiitischen Gefcihrliehkeit dev

Christen iiur noch bestarkt vverden. Es schcint ilbrigens, (lass

81iapnr IT seine Tluitigkeit nicht auf die Ab^vell^ einer freinden

Religion besehriinkt, sond^na aiieh der einheiniiscdieii seine JSorg-

falt zugewendot hat. Hamza inid Mujmil bevichten
,
dassuntor

seiner Kegierung Aderbad gelebt iiabe, eine in der persischen Ke-

ligionsgesehiehte wichtige l^ersbnlichkeit, von der ^^ir iinten nocii

spreohen werden.

10. Ardashir II. Die Kegierung dieses Fursten, die iibri-

gens sowol (lurch Munzeii
, als dureh die ubereinstiinmende

^Nachricht aller unserer Quelleu gesichert ist, erinnert uns wiedei

einmal in unangenelimer Weise tlaran
,
wie unsicher alle unsere

morgenlandischen Naehrichten sind
,
und dass die (ieschichte

dieser Zeiten in der Hauptsache doch nur aus abendlandisehen

Quelleu geschbpft we iden kann. I ebereinstimniend sagen fast alle

Geschichtschieiber, welclie den Ardashir II erwilhnen^ dass der-*

selbe eiii Briider des jNhapiir 11 geweseii sei. \Venn diess der Fall

ist, so kann er uur ein iilterer Bruder gewesen sein, und da Sha-

pur selbst einige siebzig Jahre alt wurde und so lange regierte, als

er lebte, so muss der tJruder zu der Zeit, als er die Kegierung an-

trat, sclion sehr betrigt gewesen sein. Auf einen AViderspruch der

geschichtliehen Zeugnisse haben wir sclion friiher hingewiesen :

dass uarnlich Shiipiir 11 der einzige manidiche Nachkonune des

Ilonnisdas IL gewesen sein soli, also eigeutlich keinen Bruder

hiitte haben kbniien; wie wir iudesseu friiher schun gezeigt

haben, werden wiederholt Bruder des Shajnir 11 eiwahnt, und wir

kdnnen uns vielleicht die Sache so zurecht legmi, dass diese Brii-

der als nicht regierungsfahig erachtet uurden, weil sie von miit-

terlicher Seite nicht ebeubiiitig waren, und dass man iiber dieses

Ilinderniss um so weniger hinwegsaii, als dieselben personlich

nicht beliebt waren. ^Vir iniissen also als nioglu h zugeben, dass

Shapur 11 einen liberlebenden Bruder gehabt hab(‘, und der Fm-
stand, dass dieser in so hohem Alter zur Kegierung gehiugte, ware

zwar befremdlich, aber doch niclit unmoglich. Die armenischen

Sch rills teller behaupten iibrigeiis, Ardashir sei ein Sohn des Sha-

pur il gewesen (Fatkaniaii 1. c. p. loo . \V euig wahrscheinliih

ist es aber, dass 8hapur 11 trotz des hoiien Alters, das er erreif hle,

doch nur me]irere miiiderjahrige Sohue hinterlassen habe, welche
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die Ziigel der Kegierung nicht zu ergreifen vermochten. Ueber

die Art und Weise wie Ardashir II zur Regiening gelangte, sowie

iiber die Dauer seiner Regierung geben unsere Quellen sehr wi*

derstreitende Nacbrichten. Agathias (4, 26) sagt, dass sich Ar-

dashir II der Regierung beniachtigt habe, aber nach 4 Jahren ge-

storben sei
;
nach Masudi (2, 1S9) wurde er nach vier Jahren ent-

fernt; dasselbe berichtet Ibn Alathir; Hamza (der uns nichts als

eine angebiiche Beschreibung der Persdnlichkeit liefert :, liisst ihn

gleichfalls 4 Jahre regieren, ebenso Mujmil: die Armenier, deren

Aussagen Patkanian gesammelt hat (1. c. p. 155) schwaiiken

zwischen drei und vier Jahren. Diese Angabe ist darum von den

neuern Chronologen angenommen, die meisten lassen den Arda-

shir II von 380— 384 regieren, Clinton von 380—383 undMordt-

mann von 379—383. Ganz abweichend Firdosi, der diesem Fiirsten

10 Jahre giebt ^). Mujmil (1. c. p. 513) kennteine Angabe, welche die

Regierungsdauer auf 4— 5 Jahre, und eine andere, welche sie

auf 1 2 Jahre festsetzt. Nach Agathias. Tabari, Ibn Alathir, Mir-

khond bemachtigte sich ArdashiiTI iiacli dem Tode des Shapur II

der Herrschaft und wurde seiner Grausamkeit wegen von den

Perserii entthront. Ganz anders Firdosi (dessen Auffassung sich

auch bei Mirkhond ohne Angabe der Quelle findet) : nach seiner

Darstellung hatte Shapur II seinen Bruder zum Reich sverweser

wahrend der Minderjahrigkeit seines Sohnes ernannt; in dieser

Eigenschaft regierte er das Reich wahrend der Minderjahrigkeit

des Shapur III und libergab demselben das Reich , nachdem er

herangewachsen war. Da er keine Steuern erhob, erhielt er den

Beinamen Nekokar, d. i. Wohlthiiter. Wir brauchen nicht erst

zu sagen, wie unwahrscheinlich dieses alles ist. ^'iel wahrschein-

licher ist noch die Nachricht, dass ein uberlebender Bruder des

Shapur II die Krone einige wenige Jahre besessen habe.

11. Shapur III. Die Existenz dieses Fursteii wird durch

eine kleine Inschidft bei Kirmanshah . durch Miinzen und durch

kurze Notizen bei den Gesehichtschreibeni erwiesen. Er scheint

unbedeutend gewesen zu seiu, auch regierte er nicht lange.

Agathias, Tabari, Ibn Alathir, Hamza lassen ihn geradezu funf

Jahre herrschen, ebemso eine Nachricht bei IMasiidi , doch kennt

1, Shahn. 1457, 5 v. u.
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dieser Schriftsteller auch die Ansirht, dass er 5 Jahre und 4 Mo-
nate regierte, tlasselbe sagt aucliFirdosi wahrend ihm Mirkhond
unbestimmt nur etwas liber 5 Jabre giebt. DieGeschichtschreiber
ruhmen seine Milde und Giite, wissen aber nichts Naheres dar-

iiber mitzutheilen. Er stavb auf der Jagd, indem durch einen

grossen Sturm das Zelt, in dem er sich befand, unagerissen und
er erschlagen wurde. Naoh Tabari und Ibn Alatliir freilicb bat-

ten die Grossen die Seile des Zeltes abgeschnitten^ so dass er er-

schlagen werden musste. Richter lasst Sbapur III von 385— 389

regieren, Mordtmann und Clinton von 383— 38S, Patkanian {1.

c. p. 157) giebt ihm nur 2 Jahre^ von 384—-386.

So kurz und unbedeutend die Regierung desSbapiir III aucli

gewesen sein mag
,

sie hatte das Verdienst
, eine entscheidende

Wendung in den armeniscben Angelegenbeiten angebahnt zu

haben, welche so lange die Beziebungen zwiscben dem persiscben

und romiscben Reiebe getrlibt batten. Im Jahre 384 kamen Ge-
sandte nacb Byzanz, welche einen daiiernden Frieden zwdscben

Persien und dem romiscben Reiche herzustellen suchten ‘^), und
diess Ziel diessmal auch erreichten. Die Verbandlungen iiber

diesen Frieden zogen sich mehrere Jahre bin, so dass der Ab-
schluss desselben erst in die Regierung des Nacbfolgers des Sha-
pur III zu setzen sein mrd. Den Hauptgegenstand der ^ erhand-
lungen bildeten natiirlich 'svieder die Angelegenbeiten Armeniens,
deren weitere Entwdcklung unter der Regierung des vorigen Kb-
nigs und unter der Shapiirs III wnr bier kurz angeben miissen.

Wir haben bereits geseben, wie in den letzten Jabren der Regie-
rung des Sbapur II die^ erhaltnisse Armeniens sich zur Zufrieden-

heit dieses Konigs gestalten, wue sie der Regent Manuel fiir seine

1) Shahn. 1459, 1 : 'iU

2) Die Schriftsteller sind einig daruber, dass die Perser es Avaren, welche

die Initiative ergriflpen. Pacatus Panegyr. 22, 2 Penis ipsa, reipuhlioae do-

strae retro aemula. quidquiduiKiHam bt principes nostros inclenienfins fecit,

exctisot ohsequio. Denique ipse ille rex ejus, — etsi adhuc nomine csf foedera-

tus, Jam tamen culfihas tuis trdndarius csf. Oros. 7. 31 • Persae uJfro CP. ad
Theodosium misere leijatos pacemque supptices poposccriint : ictanique inm foe-

das est quo univcrsas Oriens usque ad nunc franquiltissiine fruifur.

3) Die armeniscben Schriftsteller sprechen immer nur vom *>K6nig von

Persien« ohne ihn zu nennen. — Icli schliesse hieraus
,
dass v81uipur II damals

schon todt war.
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minflerjalirigen Schiitzlinge angebahnt hatte. Die Verbindung

hiitte laiige andauern kounen, deiin Manuel hielt fest an der per-

sisrhen Allianz , und die Rom or batten allzu eniste Sorgen , als

dass sie daran denken konnten die Rube 7m storen. Es war^ wie

so oft, derEbrgeiz und die Rastlosigkeit des Adels, die das gute

\ orbaltniss stditen. Meroujan, der Adrunior und Sobwiegorsobn

des Sbapur 11, war nocb in x\rmenien und es waren demselben

gewiss bodeutonde Resitzungcii zugefalleii , aber es war ilim un-

ertraglic'b , di(' Giinst des Konigs von Porsien mit einem Andern

tbeilcn zu miissen •). Um den Manuel zu stiirzen, nabte er sieh

demselben froundlieb und suobte sirb sein ^'ertrauen zu erwer-

ben; als ibni diess gegliiekt war, meldete er ilim pldtzlicb in aller

Heimliehkeit, es sei aus Porsien der Refebl gekoinmeu, den Ma-
nuel an Handen und Fiissen gefesselt nacb derResidenz abzulie-

fern, und Suren S(u mit der AOllziebung dieses Auftrags betraut.

Anfangs wollte es Manuel nicbt glauben
,
da zu einem soleben

V’^orgeben der Perser niebt der mindeste (irrund vorlag; indessen

Meroujan wusste ibn zu tauseben und <lie Meinung beizubringen,

dass ei auf seine eigene Sieberbeit bedacbt sein mlisse. Mitten im

FrifMen iiberfiel er die arglosen Perser, die ziim Sebutze x\rme-

niens abgesandt waren, unci rirlitete untor ibnen ein grosses Rlnt-

bad an; nur Suren wurde ungefalirdet ip seine lleimatb entlas-

sen
,
da mit ibm Manuel personlieb hefreundet war. Nutiirlicb

stdite dieser V^n*gang das gute Einveniebmen mit Persien ganz

und gar, und wenn es niebt zu sebr erust(ni Feindseligkeiten

karn, so war wol der Griind , dass eben in Persien damals eine

scbwacbe Regieiung war; es werdcn zwar eiuige Einfalle der

Perser erwahnt, doeli waren sie unbedeutend, und Manuel seblug

sie leifdit zuriiek. Meroujan glaiibte nun seine Zeit gekommen,

sieh der Herrseliaft iibcr Armenien zu bemaebtigen. Alit seiuem

eigenen lieere und mit persiscben Hiilfstruppen ausgel{i^tet,

maehto er sicli auf und gedacbt(' den Manuel iinversebens zu

liberfallen und gefangen zu nebmen. Allein WHlirend er auf

rauben Gebirgswegen iimberirrte, wurde seine Aniuiberung dem
Manuel verrathen, er traf densolbeu geriistet, und Meroujan selbst

fiel in der Middaebt
,
webbe sieli aKbald entspann -i . Aber nur

1 , C’f. Faust. 5, Ig.

2' Dagt'gen las^t Mos. K.hor. ;t
, av den Mrrfuijan sclum nach der

Sciilacht vou p!ra\ fallen, und zwar duruh die !1 uni elnes arnunis(‘heii IVld-
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kurze Zeit nach diesem gliicklichen Gefechte starb Manuel, der

eine seiner Tocbter mit dem Thronerben Arshak verheirathet und

siebenJahre inArmenien regiert (378—85) hatte, wahrend desseii

Hruder Vagharsbak die Tocbter des Bagratiden Sahak ehlichte.

Arshak und Vagharsbak libernahmen die Regierung gemeiii-

schaftlich ; da* aber die kraftige Hand Manuels das Ganze nicht

mehr zusammenhielt, so verloren die jungen Kdnige immer mehr

an Ansehen, und die Grossen des Reiches wendeten sich 'wieder

den Persern zu
,
wahrend der sterbende Manuel den beiden Ko-

nigen die Anlehnung an die Romer gerathen hatte ; seinem Rathe

folgte Arshak
,

der fiinf Jahre allein regiert haben soli , da seiii

Rruder Vagharsbak schon im ersten Jahre seiner Regierung starb.

12. Vara ran IV. Von diesem Fiirsten, welcher von den

muhaminedanischen Schriftstellerii Behram , von den Armenierii

Vram genannt wird, wissen wir sehr wenig, und dieses Wenige

ist, wie gewohnlich, widersprechend. Als einen Sohn des Sha-

pur III bezeichnen ihn Agathias, Masudi und Firdo si, doch ist es

nicht wahrscheinlich, dass Shapur III schon einen erwachsenen

Sohn hatte ; besser ist daher die Nachricht der meisten Schriftsteller

(Tabari, Ibn Alathir, Mirkhond) , dass er eiii Rruder des Sha-

pur III, also ein Sohn des Shapur II war, eine Thatsache, welche

seine Inschriften zur Gewissheit erheben. Audi iiber die Hauer

seiner Regierung schwanken uiisere Nachriditen. Agathias (4,26),

Masudi (2, 190), Tabari, Mirkhond, Hamza geben ihm elf Jahre,

so auch Mujmil (1. c. p. 5 1 3) , Firdosi dagegeii 14^). Ueber seine Re-

gierung selbst wissen wir wenig Naheres; Hamza, Tabari, Masudi

und Agathias sagen, dass eFdeuNamenKirmanshah gefiihrt babe;

deuselben Namen geben ihm auch armenische Schriftsteller. Die

neueren Chronologen schwanken iiber die Zeit seiner Regie-

rung, doch sind sie dariiber einig, ihm 1 1 Jahre zu geben. Mordt-

herrn, eines Bagratunier, Namens Sembat. Den Manuel erwahnt Moses iiber-

haupt gar nicht; nach seiner Darstellung hatte Kaiser Theodosius sowol den

Varazdat aus eigenem Antriebe entfernt
,

als auch die beiden Sohne des Pap

eingesetzt (3, 41). Es ist unzweifeiliaft, dass hier Eaustus die Sache richtiger

darstellt. Ueber die Griinde, welche den Moses zu seiner Abanderung bewo-

gen haben, vgi. man St. Martin bei Lebeau 4, 154 und v. Gutschmid, die

Giaubwiirdigkeit etc, p. 11.

1) Shahn. 1460, 13:

Spiegel, Erin AlteitliumskunJe. Ill 22
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mann und Clinton setzen seine Regiemng von 388— 399, Rich-

ter von 389— 399, Patkanian von 386— 397. Nach Hamza
war Behram IV ein sehr sorgloser Herrscher

;
nach seinem Tode

fand man viele an ihn gerichtete Schreihen noch versiegelt vor.

Nach Tabari kam er bei einem Aufstande der Truppen urns

Leben, er wurde von einem Pfeile getroffeii, von welchem Nie-

mand wusste wer ihn abgeschossen habe. Mirkhond berichtet

nach andeni Quellen , dass ein Verwandter des Konigs die That

gethan habe. Wahrscheinlich uiiter seiner Regierung kam der

Abschluss des Vertrages zu Stande, welcher dem langjahrigen

Zwiste zwdschen Romern und Persern iiber Armenien ein Ende
machen sollte. Heide Herrscher fanden es vortheilhaft

, ein

Konigreich Armenien als neutrales Gebiet zwischen ihren Rei-

chen bestehen zu lassen ,
um dadurch alle Reibungen zu verhin-

dern; nur beschloss man, zwei Konige von Armenien zu ernen-

nen, einen im romisehen und einen im pexsischen Antheile des

Landes-). Die Art und Weise der Theilung zeigt uns, dass im

Wesentlirhen die Idee ausgefiihrt wurde, welche schon Shapur II

bei seinen Friedensvorschlagen zu Grunde legen wollte. Der An-
theil, welchen die Perser erhielten^ war bei AVeitem der grosste,

den Romern blieb nur ein kleiner Strich im AVesten 'von Colchis

bis Mesopotamien, der Sopheiie, Ingilene, Astyanene
, Akilisene,

Derxene und Caranitis nebst verschiedenen kleinen Bezirken um-
fasste. Arshak musste die Residenz seiner A ater in der Provinz

Ararat verlassen und sich in den romisehen Theil des armeni-

schen Gebiets begaben
;
ein Theil des Adels, dessen Besitzungeii

im persischen Theilelagen, begleitete ihn. Diese Auswande-
rung gefiel dem persischen Konige sehr libel , er veriangte von
Arshak die Riicksendung der Fliichtlinge. Arshak erwiederte,

dass er dieselben nicht hindern, aber auch nicht zwingen werde,

und deutete an , dass es am besten sein werde, wenn der Kbnig
auch seinen Antheil von Armenien ihm anvertrauen wolle. Hier-
auf ging aber Vararanes nicht ein, er ernannte einen andern Ar-
sakidenNamensKhosrov zum Konige von Persarmenien, der auch

1) So wenigstens, wenn Behram IV schon im J. 3SS zur Regierung kam,
denn in diesem Jahre war nach Libanius Friede zwischen Romern und
Persern.

2) Cf. Faustus 6, 1. AIos. Khor. 3, 42 , v. Gutschniid 1. c. p. 13 setzt die
Theilung in das Jahr 390.
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Christ war, und. meldete diess den fliichtigen Armeniern mit dem
Beisatze, dass er sie im Besitze ihrer Giiter lassen und die Vertrage

halten wolle, wenn sie zuriickkehrten, ausserdem aber ihre Besiz-

zungen conlisciren werde. Diess wirkte, die entflohenen Armenicr
kehrten mit wenigen Ausnahmen auf ihre Giiter zuriick

;
nur

Wenige blieben, und auch diese waren dem Arshak nicht treu,

wie Sabak, der Schwiegervater seines verstorbenen Binders, und
mehrere Andere. Das Yerhaltniss der beiden Theile Armeniens
war kein gutes, beide Konige befehdeten sich, und Arshak zog

ill jeder Beziehung den Kiirzern, da ihn seine Umgebung bestahl

uiid er von Khosrov im Felde geschlagen wurde. Uebrigens starb

Arshak schon 2^2 Jahre nach der Theilung und erhielt keinen

Nachfolger; eiiiArmenier, aber als romischer Beamter, trat an

seine Stelle (392). Diese Massregel erregte aber bei den arme-

nischen Grossen viele Unzufriedenheit und sie wandten sich

durch Kazavon aus der Familie der Kamsar, denselben, welchen

man als ihre Obrigkeit bestellt hatte, an Khosrov und trugen ihm
auch die Herrschaft von Griechisch-Armenien an (394), unter

der Bedingung, dass fiir die friiheren Yorgange vollkommene

Amnestic gewahrt und die in Persisch-Armenien confiscirteii

Giiter ihren Eigenthiimern Avieder zuriickgegeben wiirden, end-

lich, dass Khosrov sie sehiitzen werde gegen den romischen Kai-

ser ^ wenn dieser etwa die in dem ihm zugefallenen Theile lie-

genden Giiter ihnen nehmen wollte. Mit Freudenging Khosrov auf

diese Bedingungen ein und wurde auf diese Art wiederKdnig iiber

ganz Armenien. Er bat den Arkadius (richtiger: Theodosius II,

dass er ihn auch mit seinem Antheile von Armenien belehen moge,

und versprach das Land gut zu regieren und den Tribut piinktlich

zu zahlen. Wirklich ging Arkadius auf dieses Ansinnen ein, da ihm

ein Krieg im Oriente neben den iibrigen Verwicklungen im romi-

schen Reiche damals ausserst unbequem sein musste. Anders Ya-

raran IV, der diesen Schritt des Khosrov so wie die Ernenniing

des Sabak zum Katholikos von Armenien als einen eigenmachti-

gen Eingriff in seine Herrsclierrechte ansah^i, den Khosrov zu

1) So nach Mos. Xhor. 3, 50. Etwas anders Lazarus von Farp p. 23,

der den Sturz des Khosrov mehr einer Intrigue zuschieibt, wahrend nach

Moses ein formliches Zerwurfniss zwischen dem Konige von Persien und Ar-

menien bestand, und Khosrov sogar den Arkadius um bewafFnete Hiilfe ange-

gangen hatte, die ihm aber nicht gewahrt wurde.

22
*
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sich berief und absetzte
;
doch gescbah ihm kein Leid ,

er wurde

uur in das Scbloss der Yergessenheit gesperrt ,
in welchem auch

sein Vorganger Arshak seine Tage beschlossen liatte (p. 321). Als

neuer Konig von Armenien wurde Vram-Shapuh^ ein Binder des

abgesetzten Khosrov, ernannt^ welcher in Frieden regierte; nur

muss unter seiner Regierung Armenien von den Huiinen verheert

worden sein^ ein Ereigniss, von dem wir iibrigens nur aus abend-

landischen Nachrichten etwas wissen.

13. Yezdegerd I^) der Bose '^)
. 8ehr wenig ist es , was

wir iiber die Regierung dieses Fiirsten erfahren, da er die ganze

Zeit seines Lebens den Frieden mit dem Abendlande wahrte und

daher den griechischen und romischen Schriftstellern keine Yer-

anlassung gab seiner zu gedenken. Er scheint indessen ein krie-

gerischer Fiirst gewesen zu sein, den man im Abendlande nicht

ohne Sorgen den Thron besteigen sah , aucii scheint es in der

ersten Zeit wirklich zu IVIisshelligkeiten gekommen zu sein,

doch iinderte sich dieses bald und Yezdegerd scbloss einen

Frieden mit dem romischen Reiche, der wenigstens gehalten

wurde, so lange er lebte^). Das freundschaftliche Yerhalt-

niss zwischen den beiden Monarchien hatte zur Folge, dass

Yezdegerd einen gelchrten Eunuchen an Arkadius iiberliess, der

im Dienste seines Ministers Narses gestanden hatte und nun der

Lehrer des Theodosius II wurde ; dieser Umstand mag den Ur-

1) Der Name dieses Fursten, der von hier an noch ofter in der Ge-

schichte der S^saniden vorkommen wird, lautet anf Miinzen (Yezdi-

kerti), bei den Syrern Yezdegerd, bei den Griecdien bei den Arme-

niern Yazkert. Mordtmann (Zeitschr. der DMG. 8, 63) schiebt vor diesem

Fiirsten auf die Autoritat des Mujmil (\. c. 1843 p. 387j noch einen andern Yez-

degerd ein, der im Gegensatz zu dem unsrigen d. i. Yezdegerd der

Milde
,
genannt wird. Ich habe nicht gewagt ihm zu folgen

,
obwol einige

Miinzen von diesem Yezdegerd vorhanden sind
;

er ist vielleicht ein ungliick-

licher Usurpator gewesen.

2) Der Name ist jb sjJ Bazegar, der Sunder, entgegengesetzt deniNeko-

gAr, der Wohlthater, von dem oben die Kede war. Dunkel sind zwei andere

Namen Dafr, den Hamza, und^ Li Fardidgar, den Mirkhond ge-

braucht.

3) Procop. B. P. 1, 2.

4) Theophanes Chron. 1, 125 ed. Nieb. Synesius ep. ItO.
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sprung der Fabel erklaren , dass Arkadius den Perserkdnig zum

Vormunde seines noch nnmiindigen Sohnes gemacht habe *); dass

diess eine Fabel sein muss , wird durch die offenbare Absiirditat

einer solchen Anordnung binlanglich beMuesen. Ueber die Ab-

stammung des Yezdegerd sind iinsere Quellen nicht ganz iiber-

einstimmend ,
die bestbeglaubigte Ansicht ist^ dass er ein Sobn

des Sbapur III und Druder des Yararan lY war, dafiir entscheideii

sich Firdosi, Tabari
(
2 , 103), Masiidi (1, 100

)
und Lazarus von

Farp (p. 33 ed. Yenet.). Andere wie Sepeos, Hamza und Ibn

Alathir halten ibn fiir eiiien Solin des Yararan lY. Diese zweite

Ansicht kennt aucb Mirkhond, so wie einige der Schriftsteller,

die ibn zu einem Sohne des Sbapur III macben. Die Angabeii

iiber die Zeit seiner Eegierung sind merkwiirdig bestimmt:

Hamza lasst den Yezdegerd 22 Jabre, Mujmil 21 Jabre 5 Monate

und 18 Tage regieren, ebenso jMasudi
(
2

,
190

)
; filr diese letztere

Ansicbt hat sich auch St. Martin (bei Lebeau 5 , 483 not.) ent-

scbieden. Eine andere Angabe bei Masudi setzt seine Eegierung

auf 22 Jabre weniger 2 Monate fest, Agatbias giebt ihm gerade

nur 21 Jabre, ebenso Tabari. Die gewobnlicbe Annahme der

neuern Cbronologen ist, dass Yezdegerd I von 400— 420 regiert

habe, so Eichter, Mordtmann, Clinton , dagegen setzt Patkanian

mit Muralt^) seine Eegierung in die Jabre 397— 417
,
was rich-

tiger sein wird. Alle morgenlandischen Schriftsteller stimmen

darin iiberein dass dieser Yezdegerd I zwar verstandig und unter-

richtet, aber ini bochsten Grade misstrauiscb und gransam gewe-

sen sei, der fiir gute Dienste und Aufopferungen keine Belohnung,

aber fiir das geringste Yerseben grausame Strafen kannte. Er

hatte an Narses einen vortrcfflichen Minister aber er licbtete

sich wenig nacb seinen Eatbschl^en. Ausserdem wissen wir

nur noch, dass die Kinder des Yezdegerd I meistens sehrjung

starben und dass ihm im acbten Jabre seiner Eegierung ein Sobn

geboren wurde, den er Bebram nannte und natiirlich gross zu

ziehen wiinscbte. Die Weisen des Eeicbes berietben nun mit

1) Theophanes 1. c. Procop. bell. Pers. 1, 2. Agathias 4, 20. Zonaras

13, 22.

2) Patkanian 1. c. p. 161. Muralt Essai do Chronologie byzantine (St.

Petersburg 1S55) p. 29.

3} Ausser Tabari nennt ihn noch Ibn Alathir, der ihn als

den hervorragenden Gelehrten seiner Zeit betitelt.



342 Funftes Buch: Geschichte und Poiitik.

ehiander, wie man am bestenverhindernkonnej dass dieGemiitlis-

art des Vaters sicb auf den Sohn vererbe; das Horoskop verhiess

dem Kinde eine gliickliche Regierung, sie gaben daher dem Va-

ter den Rath, fur seinen Sohn einen weisen Mann zu suchen, der

ihn auferziehe. Der Rath schien dem Yezdegerd gut zu sein, er

liess nach passenden Mannern in alien Gegenden suchen und
entschied sich zuletzt fiir Mundir, den Konig von Yemeni).

Nicht zum. Gelehrten wollte Yezdegerd I seinen Sohn erzogen

haben, er sollte sich in alien ritterlichen Klinsten iiben, und dazu

fand sich bei den Arabern die beste Gelegenheit. Am Hofe
Mundirs bildete sich der juiige Behram aus und zeigte bald die

hervorragenden Eigenschaften eines Prinzen, der zum Herrscher

bestiramt ist, namentlich zeichnete er sich als gewaltiger Jager

aus. Nachdem er zum Jiinglinge herangewachsen war, kehrte er

an den Hof seines Vaters zuriick; die finstere, despotische Art

desselben behagte jedoch dem an die Freiheit gewohnten Sohne
nicht, es entstandeii bald Misshelligkeiten und Behram wurde
zuletzt sogar in Gefangenschaft gehalten

,
weil er einmal in Ge-

genwart des Konigs eingescblafen war. Auf die Fiirsprache des

griechischen Gesandten Tinos^j wurde er der Haft wieder ent-

lassen und durfte zu Mundir zuriickkehren. Wir wissen nicht^

was an diesen Erzahlungen Wahres ist, wir vermuthen, dass die

Erziehung des Prinzen unter den Arabern in seiner friihesten

Jugend in das Reich der Fabeln gehort, aber dass er sich aller-

dings als erwachsener IMann langer bei Mundh aufgehalten haben
mag, vielleicht vom Anfange an mit dem Plane , sich der Hiilfe

dieses arabischen Fiirsten zu bedienen, wenn die Zeit gekommen
sein wiirde seine Anspriiche auf den Thron geltend zu machen.
Inzwischen regierte Yezdegerd 1 in gewohnter Weise weiter,

seine Gemiithsart wurde immer schlechter, auch krankelte er,

namentlich scheint ihm ein schwer zu stillendes Nasenbluten ge-
peinigt zu haben. Zu seiner Heilung gebrauchte er die Quelle

1) So nach Firdosi. Die Araber nennen Mundir als Konig von Hira.
Ueber ihn und die Fabeln

,
welche sich bei den Arabern an den Aufenthalt

Behramgurs bei ihnen kniipfen
,

vgl man Caussin de Perceval, histoire des
Arabes 2, 55 fg.

2) Ichvermuthe, dass der Name Tinos aus Anthemius verstummelt sei;

wir wissen, dass Anthemius einmal als Gesandter nach Persien gesandt wurde,
cf. Lebeau 5, 252.
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Sav in der Nahe von Tus , dort stress er auf ein wildes Pferd,

das er zu bandigen versiichte
, welches ihm aber eineix Schlag an

den Kopf versetzte, so dass er starb. Die gequalten Perser be-

trachteten dieses Pferd als ein voni Himmel gesandtes Wesen,
das sie von einem unertraglichen Tyrannen erldsen sollte, sie be-

haupten, es sei verschwunden
, naclidein es die That vollbracht

hatte. Auf diese Weise erzahlen Firdosi wie Tabari den Tod des

Yezdegerd 1.

Dass Yezdegerd I ein finsterer und ungewohnlich strenger^

ja gransamer Herrscher gewesen sei
,
wird sich nicht bezweifeln

lassen^ und es liegt nahe zu vermuthen
, dass korperliche Leiden

einen grossen Antheil an seiner Sinnesart gehabt haben^ denn
auch Sokrates (7^ 8) berichtet uns^ dass Yezdegerd I von immer-
Mahrendem Kopfweh gequalt wurde. Dass das ungiiiistige Pild,

welches die Morgeulander von diesem Fiirsten entwerfen, ivgend-

wie als Ausdruck der Missbilligung seiner Hinneigung zum
Christenthume zu gelten babe, lasst sich nicht bewxisen. Gewiss

ist aber die Vovliebe des Yezdegerd I fiir das Christenthum,

welche so gross war, dass man sich in christlichen Kreisen

schmeichelte , es werde dieser Kdnig offen zu dieser Keligiun

iibertreten ; wie die Yerfolgung der Christen in der letzten Pe-

riode von Yezdegerds Regierung und sein Penehmen in Armenien
schliessen lasst, war diese Erwartung eine unbegriindete. Dass

Yezdegerd 1 den Christen so geneigt war, hatten diese zumeist

dem Eiiiflusse des mesopotamischen Bischofs Maruthas zuzii-

sehreiben, der ofter zu Gesandtschaften an den persischen Hof
verwendet wurde (es sollen damals ofter solche Gesandtschaften

zwischen Romern und Persern gewechselt worden sein) und in

sehr freundschaftliche Beziehungen zu dem persischen Kdnig trat.

Seinem Gebete wurde es zugeschrieben i), dass Yezdegerd von

dem immerwahrenden Kopfweh geheilt wurde, an welchem er

litt. Wie Sokrates erzahlt, machte die hohe Gunst des Maruthas

die Mager eifersvichtig und verleitete sie zu einem gewagten

TJnternehmen. Sie verbargen in der Feuerkapelle
, in welcher

Yezdegerd I taglich seine Andacht zu verrichteii pflegte, einen

1) S. Sokrates 7, S; Theophanes dagegen behauptet (1, io2 ed. Nieb.),

es babe Maruthas einen wahnsinnigen Sohn des Yezdegerd I hergestellt und
sich dadurch die Zuneigung des Vaters erworben.
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Menschen, der dem Kdnige zurufen musste, es sei nicht recht,

dass er einen Christen also begiinstige, so zwar^ als ob die Stiinine

aus dem Feuer komme. Allein der Eetrug wurde entdeckt, wie

es heisst durch Mitwirkung des Maruthas, der iiberzeugt war,

dass das Feuer unmoglich gesprochen haben konne, und die

Mager wurden strenge bestraft. Nichts desto weniger sollen sie

spater noch einen ahnlichen Versuch gemacht haben , indem sie

von dem Orte, wo Maruthas sich befand, einen heftigen Gestank

ausgehen Hessen
;

allein aiich dieses Mai entgingen sie nicht der

Entdeckung und der Strafe. Nach der Versicherung des Sokrates

(7, 18) soli Yezdegerd I die Christen iiberhaupt nicht verfolgt

und nur der Tod seine vollige Bekehrung zum Christenthum ver-

hindert haben. Dieser Versicherung stehen indessen aiidere

glaubwiirdige Nachrichten entgegen: Theophanes (1, 128) sagt

bestimmt, dass Yezdegerd I in demselben Jahre, in welchem Hy-
patia ermordet wurde, also 414^ eine Christenverfolgung begonnen

habe. Die Ursache dieser Verfolgung , welche Theophanes nur

kurz erwahnt, erzahlt uns Theodoret (5, 39) ausfuhrlich, und

man sieht daraus, dass die persischen Christen in Hinblick auf

die Gunst des Konigs sich Vieles erlaubten. Ein christlicher

Bischof in Persien, Namens Abdas, hatte einen Feuerterapel ver-

brannt; hieriiber batten die Mager bei ihrem Konige Klage ge-

fiihrt, und dieser hatte dem Abdas sein Unrecht mit gelindenWorten

verwiesen und ihm befohlen den verbrannten Feuertempel wie-

der aufzubauen. Diesen Befehl auszufiihren weigerte sich Abdas
durchaus , Yezdegerd drohte darauf alle christlichen Kirchen zu

zerstbren, wenn sein Befehl nicht geachtet wiirde, und sah sich

auch gezwungen seine Drohung auszufiihren. Diess war die

Veranlassung zu einer harten Verfolgung der Christen im persi-

schen Reiche, welche nach Theodoret 30 Jahre andauerte, wah-
rend Andere ihr nur fiinf Jahre geben. Dass bei Yezdegerd I in

den letzten Jahren seiner Eegierung eine vollkoiflmene Sinnes-

anderung in Bezug auf die Christen eintrat, macht auch sein Ver-

halten in Arraenien wahrscheinHch. Dort war noch unter der

Regierung des Vararan IV der Kbnig Vram-Shapuh auf den
Thron gekommen, und er konntC; Dank den friedlichen Verbalt-

nissen zwischen den Persern und Romern in der damaligen Zeit,

in aller Ruhe regieren. Gleichwol fanden sich die Rbmer nicht

bewogen, das Verhaltniss fortbestehen zu lassen, zu welchem sie
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sich Vram-Shapulis Vorganger gegeniiber verstandeu batten^ mid

auch den griecliiselien Antheil Armeniens von dem Konige von

Persarmenien verwalten zu lassen, sie ernannten fiir ihr Land

einen eigenen Grafen und zeigteii dadiirch die Absicht, diesen

Theil Armeniens mehr und melir als romische Provinz zu behan-

deln. Als Vram-Shapuh starb^ hinterliess er nur einen zehnjah-

rigen Sohn. Damals regierte bereits Yezdegerd in Persien, und

ihn baten die Armenier^ dass er ihnen ihren fruhern Konig

Khosrov wieder geben inoge, der damals sclion sehr alt war, aber

nocli als Gefangener in Persien lebte. Yezdegerd I gewahrte nicbt

nur diesen \yunscb, er erlaubte aucb^ dass mit Kbosrov sicb Hra-

bat nacb Armenien zuriickbegeben diirfe, der Sobn jenes Kaza-

von , welcber zugleicb mit Kbosrov in die Yerbanniing gezogen

und dort gestorben war
;
docb musste Hrabat erst aus Segestan

berufen werden, und nocb ebe er in Armenien ankam^ war Khos-

rov bereits gestorben, er batte nur acbt Monate regiert (413).

Nunmehr gedachte aber aucb Yezdegerd I den Armeniern nicbt

mehr einen Konig aus ibrem alten Geschlecbte zu gebeii^ son-

dern Persarmenien naber mit seiner Dynastie zu verkniipfen,

abnlich wie diess die Romer mit ibrem Tbeile Armeniens scbon

getban batten 2)^ und sandte desshalb seinen eigenen Sobn Sba-

pub als Konig nacb Armenien, ziemlich um dieselbe Zeit, als die

Verfolgung der Christen in Persien begann. Er sagte sicb nam-

lich, dass die armenischen Grossen unruhig seien und die Yer-

anderung liebten , dass es daher sehr wohl sich ereignen koniie,

dass sie wieder von Persien abfielen und sicb zu den Romern

wendeten, an deren Gebiet sie ebensogut granzten Avie an das

1) Cf. Mos. Khor. 3, 54.

2) Nach der Mittheilung Procops {bell. Pers. 2, 3, de aedif. 3, 1] hatte

Khosrov (Procop nennt ihn falschlich Arsakes) seine beiden Sohne Tigranes

und Arsakes zu Erben seiner Staaten eingeset/t
,
Arsakes sollte den kleinern

Theil
, d. i. wol das griechische Armenien ,

erhalten
,
Tigranes einen viermal

grossern, d. h. Persarmenien. Ueber die ungleiche Theilung erzurnt, suchte

Arsakes mit Hiilfe der Rbmer seinen Bruder zu bekriegen ,
dieser trat seine

Anspriiche an den Konig von Persien ab und zog sich als Privatmann nach

Eran zuriick, worauf dann Arsakes seinen Theil gleichfalls an Theodosius II

abtrat und von da an auf griechischem Gebiete lebte. Die armenischen Schrift-

steller erwahnen dieses Ereigniss nicbt.
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persische^ und dass ein Antrieb zum Abfall die Religion sein

kbime 5 denn schon damals bekannte sich die Mebrzahl der Ar-

menierzum Christenthume. Wenu nun Shapub die armenischen

Grossen oft an seinen Hof belief und ihnen durch glanzende

Feste
,

grosse Jagdeu u. dgl. zu schmeicheln und sie fest an sich

zu ketten sucbte, hielt Yezdegerd es nicbt fiir unmoglich, sie naeh

und nach vom Christenthume zur mazdayacnischen Religion zu-

ruckzufiihren ;
auf jeden Fall giaubte er, dass sein eigener Sohn

die persischen Interessen in Armenien besser -vvahren werde als

ein Konig^ der dem armenischen Yolke selbst entnommen sei.

Shapuh war also Konig von Armenien und regierte das Land vier

Jahre lang bis zum Tode seines Vaters
,
aber wenn wir dem Re-

richte des Moses (3^ 55) glauben^ genoss er die Achtiing der Ar-

menier nicht in hohem Grade, Die Hoffiiung des Yezdegerd I,

die Armenier wieder zur mazdayacnischen Religion zuruckfuhreii

zu kbnnen^ erwies sich als vollkoinmen tiiigerisch
; das Christen-'

thum hatte die fast vierzigjahrige Periode der Duldung, die es

unter den Regierungen des Ardashir II , Shapur III und Yezde-

gerd I genossen hatte, bestens benutzt; das iiumerische Ueber-

gewicht war in Armenien schon jetzt auf der Seite der Christen,

und eben um diese Zeit geschah ein entscheidender JSchritt zur

dauernden Entfremdung zwischen Armeniern und Eraniern durch

die Eifindiing und Verbreitung des dem griechischen nachgeahm-

ten armenischen Alphabets. Wir werden unten an einer andern

Stelle die Geschichte dieser Schrifterfindung ausfiihrlicher zu be-

schreiben haben, aber wdr miissen hier bereits darauf hinweisen,

dass durch dieses Alphabet die christlichen Priester die Trager der

armenischen Rildung wurdcn und von da an durch die Uebcr-

setzung christlicher Schriften die christlichen Ideen immer grbs-

sere Verbreitung im Lande fanden. Die Christenverfolgung,

welche sich in den letzten Jahren der Regierung Yezdegerds I

erhoben hatte
,
scheint iibrigens auch nach Armenien sich er-

streckt zu haben , so dass zahlreiche Fliichtlinge sich auf romi-

sches Gebiet retteten. Im engen Zusammenhange damit soil die

Erbauung von Theodosiopolis oder Erzefura stehen, welches um
diese Zeit von Anatolius auf Refehl des Kaisers Theodosius II

gegriindet wurde (Mos, Khor. 3, 59). Die ausserordentlich wich-

tige Lage des Orts lasst vermuthen, dass es sich bei dieser Griin-
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dung ebeiisosehr um die Schopfung eiiies Waflenplatzes handelte,

als um das Eedlirfniss^ den armenischen Fluehtlingen eineAVohn-

statte zu bereiten i)

.

14. Vararan V. AVie uiis das Konigsbuch bericlitet, ver-

sammeiten sich nach dem Begrabnisse des Yezdegerd I die Gros-

seii des Reiches und beschlossen, in Eiwagung der Drangsale,

die sie uiiter der Regierung des eben verstorbeiien Konigs hatteii

ertragen miissen, bei der Resetzung des Thrones auf die unmit-

telbare Nachkommenschaft des Yezdegerd I keine Riicksicht zu

nehmen
^
weil man fiirchtete, der Sohn werde dem Abater ahidich

sein. Konig Shapuh von Armenien verliess sein Land, sobald er

von dem Tode^) seines Vaters horte, und eilte nach Ktesiphon,

ohne Zweifel um den Thron fur sich in Anspruch zu nehmen,

aber er wurde gleich nach seiner Ankunft getodtet, und die AYahl

der persifechen Grossen fiel auf Khosrav, der ein Nachkomme
des Ardashir Rabegan genannt wird ; doch scheint die Aner-

kennung nicht ganz ohne Anstand erfolgt zu sein, da noch mehr

Rewerber Anspriiche auf den erledigten Thron zu baben meinten.

Am kliigsten hatte sich bei dieser Angelegenheit A araran oder

Rehram benommen, der durch seine Liebe zur Jagd bei den Era-

niern beriihmt wurde und den Namen Rehramgur^) exhielt. Er

hatte sich, wie wir wissen, nach Hira begeben, wahi*&cheinlich

in Vorahnung der Dinge, welche komraen mussten; dort hatte

er sich mit dem Konige Mundir befreundet, der sich nun bereit

finden liess (natiirlich in Erwartung einer entsprechenden Beloh-

nung) , die Anspriiche Vararans mit bewaffneter Hand zu unter-

1) Der armenische Name der Stadt ist bekanntlich Karin
, er griindet

sich auf den alten Namen des Bezirks, der schon bei Plinius (H. N.5, 24) den

Namen Caranitis fuhrt. Auch das Neupersische kennt
,
Qarin

, nicht bios

als Mannesname, sondern auch als Bezeichnung eines Berges Shahn. 1123, 17.

2) Mos. Khor. 3, 56 lasst den Shapuh auf die Nadiricht von der Krank-

heit seines Vaters abreisen und nach dem Tode desselben in Ktesiphon an-

kommen. Nach der oben mitgetheilten Erzahlung kann diess kaum rich-

tig sein.

3) Khosrav gehorte also der herrschenden Familie nur im weiteren Sinne

an. Die oben*mitgetheilte Nachricht findet sich bei Tabari (2, 115) und Ibn

Alathir; Mirkhond {p. 329 bei de Sacy) will wol dasselbe sagen. Die Nach-

richt, dass Khosrav ein Sohn des Ardashir II gewesen sei, scheint mir auf

einem Irrthume zu beruhen.

4) d. i. Behram, der wilde Esel. Theodoret (5, 37) nennt ihn Fopopavr^c.



348 Funftes Buch . Geschichtc und Politik.

stiitzen. Ein arabisches Heer erschien zur Bestiirzung derEranier

plbtzlieh vor der Hauptstadt *), und eine Gesaiidtscliaft, welche

an Mundir geschickt wurde, um uach dem Zwecke dieser Be-

drohung sich zu eikuiidigen , verwies dieser an Vararan
,
den er

als Grosskonig anerkenne und nach desseii l^efehle er handle.

Man musste sich also bequemen mit dem neuen Pratendenten zu

unterhandeln
;

diese Unterhandlungen sind uns abernur in einer

wenig zuverlassigen iibertriebenen Form iiberliefert. Nath Fir-

dosi liess es Vararan zunachst auf eine Wahl durch das T.oos an-

kommen; es wird zuerst unter 100, dann unter 50^ dann unter

30, und endlich nur unter 3 Personen gelost, aber der Name Ya-
rarans ging immer wieder aus derUme hervor. Trotz dieser sicht-

lichen Kundgebung des Himmels weigerten sich die Eranier doch

den Vararan anzuerkeiinen
;

sie liessen alle auf Yeranlassiing

Yezdegerds I grausam Yerstlimmelten zusammeiikommen
^ als

Bevveis fiir die Eechtmassigkeit ihrer Weigerung, femer ein Mit-

glied dieses Hauses als Konig anzuerkennen. Die grosse Zahl

dieser Verstiimmelten, die ein ganzes Heer bildeten,, soli selbst

\^araran tief ergriffen und zu einem Yertrage mit seinem Yolke
bestimmt haben : er versprach besser zu regieren und die Krone
freiwillig niederzulegen , wenn es sich nach Yerlauf eines Jahres

zeigen solltC; dass die Eranier mit seiner Regierung nicht zufrie-

den seien. Ferner erbot er sich, mit dem schon vor ihm ernann-
ten Khosrav in der Art um die K^j^ne zu streiten

, dass derjenige

der Sieger sein solle, welcher die Krone von einem Throne her-
abhole, an welchem zwei Lowen festgebunden waren. In diesem
gefahrlichen Wettstreite liess Khosrav seinem jlingern Neben-
buhler den Vortritt; dieser holte die Krone auch wirklich und
beseitigte die Lowen, worauf ihn Khosrav zuerst als Grosskonig
begriisste. Wichtig ist es, dass dem neuen Kdnige neben anderen
Yersprechungen auch die Yersicherung in den Mund gelegt wird,
dass er nach den Gesetzeii der Religion Zarathustras regieren
wiirde. Wie lange diese Regierung dauerte, ist nach unsern
Quellen so wenig sicher wie bei andern Sasaniden. Die kiirzeste
Dauer seiner Regierung wird von Ibn Alathir gegeben

, namlich
18 Jahre 10 Monate und 20 Tage; zwanzig Jahre giebt ihm

]) So nach Tabari (2, 114). Nach Firdosi batten wir diese Vorgange nach
Jihrem in der Persis zu verlegen.
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Agathias (4, 27) ;
die armenischen Quellen schwanken zwischen

21 und 22 JaRren (Patk. p. 162) ;
Hamza^ Mujmil, Tabari undMa^

sudi geben 23Jahre; Mirkjioud schweigt ganz iiber diesenPunkt.

Begreiflicher Weise sind auch die Ansichten der neuern Chrono-

logen schwankend. Richter setzt die Regieruiig des Behramgur

oder Vararan von 421— 441, Mordtmami 420— 440, ebenso Clin-

ton
; am richtigsten ist wol die Annahme von Muralt und Patka-

nian, von welchen ihn der erstere von 417 — 442, der letztere von

417— 438 regieren lasst.

Von den Begebenheiten uuter der Regierung des Vararan V
erwahnen wir zuerst die Beziehungen zum roinischen Reiche als

die wichtigsten und die am besten beglaubigteii. Wir wissen, dass

in den letzten Jahren der Regierung des Yezdegerd I eine Chri-

stenverfalgung ausgebi*ochen war
;

sie dauerte auch unter dem
neuen Konige fort und scheint ebeiisowol den Ansichten Vara-

rans als dev grbssern Anzahl seiner Unterthanen entsprochen zu

haben. Socrates, der aber init seiner Ansicht allein steht, lasst

diese Verfolgung erst mit der Thronbesteiguirg des neuen Konigs

beginuen (7, IS). Begreiflicher Weise triibte diese Verfolgung

die Beziehungen zwischen Eran und dem idmischen Reiche.

Viele christliche Unterthanen aus Eran fiuchteten sich auf romi-

sches Gebiet, und dem Ansinnen des Vararan, dass dieselben aus-

geliefert wer-den mochten, wurde nicht entsprochen. Die Perser

iibteu nun Wiedervergeltung, sie wollten romische Unterthanen

auch nicht wieder herausgeben, welche sie urn Lohn zu Arbeiten

in ihren Goldminen gedungen batten; dann wurden verschiedene

romische Kaufleute auf persischem Gebiete in ihrem Eigenthume

geschiidigt, und so entstaiid ein Krieg zwischen beiden Reichen,

welcher mehrere Jahre andauerte. Das Bild, welches wir uns aus

den kurzen Nachrichten der Schriftsteller zusammensetzen kdn-

nen, welche iiber diesen Krieg berichten^); ist das folgende. Wie
es scheint, wurde derselbe von den Persern, den Roniern unerwar-

tet und ohne vorhergehende Kriegserklarung durch einen Einfall

ins romische Gebiet mit Iliilfe der Araber begonnen. Bedeu-

tende Regengiisse verzogerten indessen die Fortschritte des per-

sischen Heeres, so dass die Romer ihre Truppen sammelu und

einen Einfall in die armenisch-persische l^rovinz Arzanene

1) Theodoret 5, 37. Sokrates 7, IS. Theophanes 1, 132 ed. N.
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machen konnten. Der romische Feldherr, der an der Spitze der

Unternehmung stand, hi^ss Ardaburius
;
ihm zu begegnen eilte

aber der Perser Narses herbei, obne Zweifel der Mihr Narsi, von

welchem Tabari spricht iind den er einen Sohn des unter Yezde-

gerd I beriihmten Narses nennt er wurde aber geschlagen und

musste sich zuriickzieben. Dieseii Unfall dachte nun Narses

durch einen Einfall in romisches Gebiet wieder auszugleichen

;

aber Ardaburius abate seine Absicht
, und als Narses in Nisibis

ankam, fand er nicht nur die romische Granze wolil vertbeidigt,

es warden die Perser selbst in Nisibis belagert. Getrennt von

dieser Armee war noch eine zweite ausgeriistet , zu welcber auch

der arabiscbe Fiirst Mundir mit zablreichen Schaaren von Ara-

bern stiess und die von Vararan in Person angefuhrt worden sein

diirfte. Sie nahm ihren Weg zum Eupbrat und muss denselben

iiberscbritten haben, aber sie richtete nichts aus, denn dieAraber

waren ibr mebr zur Last als zur Hiilfe. Auf die falsche Nach-
richt von dem Herannaben eines romischen Heeres ergriff die

Araber ein panischer Scbrecken
,

sie eilten zum Eupbrat zuriick

und stiirzten sicb bewaffnet in den Fluss
;

nicbt einer soli das

jenseitige Ufer erreicht haben, und nacb des Tbeophanes iiber-

triebener Angabe sollen 1 00000 Araber bei dieser Gelegenbeit

um das Leben gekommen sein-). Durcb das Yorriicken dieser

zweiten Armee wurden indessen die Rdmer bewogen, die begon-

nene Belagerung von Nisibis wieder aufzugeben aus Furcht vor

der Menge von Elepbanten^ die Vararan mit sich fuhrte. Diese

Vorgange scheinen in das Jahr421 zu gehoren^), und in dieselbe

Zeit fallt wol auch die nur von Theodore t bericbtete Belagerung

von Theodosiopolis 5) durcb die Perser^ die gleicbfalls erfolglos

1} Tabari (2, 122/ nennt ihn Hazar-bende, d. i. 1000 Sklaven besitzend;

ich glaube aber dariim nicht, dass er mit dem Martyrer Suenes zu verbinden

sei, von dem Theodoret 5 ,
119 spricht und ihn yCkioiv oty.eT&v oecTroxr^v nennt.

2j BieseZahl nennt so'vvol Theophanes als Theodoret, Abulfaraj dagegen,

s. a, 399, spricht nur von 6000 Todten.

3) Cf. Theoph. 1, 133.

4) Theodoret 5, 37.

5) Naturlich ist hier nicht die neu gegrundete Stadt Theodosiopolis in

Armenian gemeint, sondern Resaina in Mesopotaniien, welche Stadt im J. 383
den Namen Theodosiopolis erhalten hatte. Vgl. Malalas p. 345. Nach Procop
(de aedif. 3, 5) war das nordliche Theodosiopolis zu dieser Zeit noch sehr un-
bedeutend.
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war. In den darauf folgenden Jahren riihmen sich die Homer
noch mehrere Vortheile davon getragen zu haben, von welcben in-

dessen Socrates (7, IS) mehrere nur kurz erwahnt, namlich dass

Areobindus einen der starksten Perser getodtet, Ardaburius sieben

persische Anfiihrer umzingelt iiiid vernichtet babe
,
wahreiid Vi-

tianus die Reste des arabischen Hiilfsheeres schlug. Gleichwol

zog es Theodosius vor, einen Frieden mit den Persern zu unter-

handeln
; es wurden Gesandte abgeschickt , in deren Auftrag

ein gewisser Maximus zu dem Konige der Perser ging, vorgebend,

er sei nur von dem Heerfiihrer zu Unterhandlungen beauftragt,

der Kaiser wisse iiberhaupt noch gar nichts von dem gegeiiwar-

tigen Kiiege. Auch die Perser waren dem Frieden sehr geneigt,

da es ihnen an Lebensmitteln mangelte, doch wiiuschte man vor-

her noch eine glanzende WafFenthat gethan zu haben. Die Schaar

der Unsterblichen, welche, wie zur Zeit der Achameuiden^ noch

immer gebildet wurde und die aus 100 (JO Mitgliedern bestand,

unternahm es eine Heldenthat auszufiihren. In zwei Ilaufen ge~

theilt, zogen sie aus nach dem Orte, wo ein Theil der Romer

stand, aber nur der eine Haufe zeigte sich dem Feinde, wahrend

der andere im Hintergrunde lag und die Romer abzuschneiden

gedachte. Aber die Sache kam anders als die Perser dachten,

man hatte den Ilinterhalt beraerkt und den romischeii Feld I ierrn

benachrichtigt, und es Avareii nun die Perser^ welehe eingesch les-

sen wurden und grosstentheils ihren Tod fanden. Nach dieser

Niederlage saumten die Perser nicht liinger, den von den Ro-

mern gewiinschten Fiieden abzuschliessen
;
nach einer Nachricht

sollte derselbe hundert, nach einer andern nur 50 Jahre gelten^)

;

in der That hat dieser im J. 122 geschlossene Friede SO Jahre

gedauert. Nach Sokrates und Theophaiies hatte mit diesem Frie-

densschlusse auch die ( Jiristenverfolgung ihr Elide gefunden
;

es

ist diess aber nicht wahrscheinlich
,

sie Hess nur an Heftigkeit

nach, ohne jedoch ganz zu erloschen. Theodoret sagt, dass sie

wahrend der ganzen Regierung des \ araran V andauerte und

nach dessen Tode von seinem Sohne fortgesetzt wuirde
,

sie hat

1) Diese Angahe des Sokrates und Theophanes ist wahrscheinlicher als

die des Evagrius (1 , 19), dass derPerserkoiiig es war, der Geschenke schickte

und um Frieden bat.

2; Sozomenos 9, 4. Cedrenus 1, 5P9 ed. Bonn,
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jedenfalls iiber 30 Jahre geclauert. Auch die persischen Quellen

gedenken dieses Krieges gegen die Romeij wiewol ganz kurz,

und lassen ihn durchaus zum Vortheile der Perser endigeii. Ibn

Alathir und Mirkhond lassen « den Narses sogar bis Constantino-

pel vordringen und den Kaiser zwingen sich den Persern zu

unterwerfen. Aucb verlegen die xnorgenlandischen Schriftsteller

diesen Krieg falschlich an das Ende der Kegierung des Vararan.

Die Nachrichten iiber andere Kriege^ welche Vararan V ge--

fiihrt hat ,
kdnnen wir nur aus morgenlandischen Schriftstellem

entnehmen, sie sind offenbar nicht in alien Einzelheiten zuver-

lassig. Der Krieg mit dem Khaqan von China begann nach Ta-

bari (2, 119) im siebenten Jahre der Regierung des Vararan V,

also etwa im Jahre 424, Die Kunde von den Riistungen des

machtigeu Herrschers im Norden verbreitete in Eran iiberall den

grossten Schrecken, sobald sie bekannt wurde; nur Vararan V
zeigte anscheinend grosse Sorglosigkeit, versaumte aber nicht

in der Stille die geeigneten Massregeln zu trelFen. Als er mit den

Riistungen zu Ende war
,

iibergab er seinem Rruder Narsi den

grossten Theil des Heeres und die Verwaltung des Reiches, wiih-

rend er selbst mit einem kleinen Deere nach Adargushasp in der

Nahe von Ardebil zog, scheinbar urn eine Jagd abzuhalten. Die-

ser Zug des Vararan wurde von einer grossen Anzahl Eranier als

eine Flucht des Konigs angesehen
;

Avider den Willen des Narsi

schickten sie eine Gesandtschaft an den bereits heranriickenden

Khaqan und suchten den Einfall in das Land durch Anerbieten

eines Tributs abzuwenden. Der Khaqan Avar durch seine Kund-
schafter von der Hucht des Vararan unterrichtet, die er gleichfalls

als Feigheit auslegte; er ging auf den Vorschlag ein und besetzte

einstAveilen Merv, avo er sich sorglos dem Vergniigen der Jagd hin-

gab, da er an keinen AngrifF von eranischer Seite mehr dachte

und bios die Einlieferung des Tributs erwartete. Aber Vararan
drang nun geradeAvegs von Ardebil iiber Amol, das Etrekthal und
Nesa gegen Merv vor, iibeiTaschte den Khaqan auf der Jagd i)

und nahm ihn gefangen. Nunmehr iinderten sich die Verhalt-

1) Firdosi nennt den Ort Keshmehen
,
Yaqiit schreibt falschlich

)>
der Ort lag am Hussersten Ende des Gebietes von Merv. Masddi

behauptet; der Khdqan sei bis Rai vorgedrungen
;
dann Avird die Stellung des

Vararan in Aderbaijan noch begreiflicher.



IX, Das Reich der Sdsaniden. 353

nisse vollkommen, Vararan drang gegen Bokhara vor und nd-

tbigte die Einwohner dieses Landes zur Zahlung eines Tributs,

ja er setzte sogar einen Eranier als seiiien Lehenstrager dort ein

und bestimrate die Granzen zwischen beiden Landern durch eine

aufgerichtete Siiule. So viel Gliick und Tapferkeit beschamte die

kleinmuthigen Eranier, welche die Gesandtschaft an den Khaqan

betrieben batten
;

derniitbig baten sie um Yerzeibung, die ibnen

auf die Verwendung des Narsi aucb zu Theil ward. Grosse

Reicbthiimer batte Yararan sowol im Lager des Khaqan, als in

Bokhara erbeutet
;
diese haufte er aber nicht nutzlos in seinem

Scbatze auf, sondern verwandte sie zu gemeinniitzigen Hauwer-

ken und zur Unterstiitzung der Armen und Waisen^) . Unter gros-

sem Jubel zog der Konig Yararan Y wieder in seine Residenz

Ktesipbon ein.

Fabelbafter nocb als dieser Bericht liber den Krieg gegen

Turan ist die Erzahlung, die man allgemein bei den morgenlan-

discben Schriftstellern fiiidet, dass Yararan einmal die Regierung

seines Landes seinem Minister iibergab
,
wabrend er selbst als

sein eigener Gesaiidter an den Hof des Sbankal von Indien in

Kanoj ging, dort unbekannt mebrere Jahre verweilt und durch

ungewobnlicbe Tapferkeit so sebr auffallt, dass ibm der Sbankal

eine seiner Tocliter zur Frau giebt und nicht wieder zieben lassen

will. Mit Hiilfe seiner Gemahlin gelingt es dem Yararan zu fiie-

ben, er wird zwar von dem Sbankal eingebolt, docb lasst ihn

dieser ruhig zieben, nacbdem er erfabren bat, welch hobeii Rang

sein Scbwiegersobn besitzt. Der Sbankal kam sogar mit sieben

ibm untergegebenen indiscben Fiirsten an den Hof Yararans um
seine Tocbter zu besuchen, und diese Zusammenkunft erbobte

den Glanz von Yararans Regierung ungemein. Nach einer Mit-

tbeilung Tabaris batte der Sbankal seinem Scbwiegersobne aucb

die Provinzen Sind, Makran und iiberbaupt alle an Eran graii-

zende Gebiete abgetreten. Nocb unwabrscbeinlicher und nicht

einmal durcbganzig bezeugt sind die Kriegsziige, die Yararan

nacb Yemen und Sudan unternommen baben soil, wie Ibn Al-

athir und Mirkbond erzahlen. Die morgenlandischen Schrift-

1} Tabari (1. c, p. 120} erz^hlt, die erbeuteten Perlen und Edelsteine

seien dem Feuertempel in Azerbaijan (wahrscheinlich dem Adar gushaspj ge-

schenkt worden. Auch die Frau des Khaqan soil als Dienerin diesem Tempel

zugetheilt worden sein.

Spiegel, Erin AUerthumsltuntle. HI. 23
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steller und namentlich Firdosi erzahlen aus dem Privatleben des

Vararan V noch gar Vieles, das hier keine Erwahnung verdient;

aus den mogiiehen wie unmoglichen Jagdgeschichten, so wie aus

seiiien vielen Abeiiteuern mit Frauen liisst sicb iiur so viel ent-

nebmen ,
dass er ein ungewdhnlicb geschickter und gliioklicher

Jager und dass er dem weiblicheii Geschlecbte mehr als billig zu-

o-ethan gewesen sein muss ,
so dass er sicb dadurcb dem offenen

Tadel seiner Minister aussetzte. Auch Gastinabler und Musik

liebte er ungemein und batte aucb ein Vergniigen daran, seine

Untertbanen froblicb und gesellig leben zu seben. Um dem Man-

gel an Musikern abzubelfen ,
Hess er aus Indien einen Stamm

kommen, den Hamza Zotb nennt, wabrend sie nacb Fir-

dosi Luren biessen.

Nocb bleibt unS;, iiber die Verfcderungeii zu bericbten, welcbe

sicb wabrend der Eegierung des Vararan V in Armenieu zutru-

gen ,
und die wicbtig genug sind. Der Tbronwecbsel bei dem

Tode des Yezdegerd I batte zugleicb die Armenier ibres Konigs

beraubt, da Sbapub nacb Ktesiphon gegangen war und dort er-

mordet wurde. Sobald dieser Mord und der Regierungswecbsel

in Persien den Anneniern bekannt wmrde, da vereinigtcn sicb

die Grossen des Tiandes und erboben sicb gegen die persiscbe

Herrscbaft. Mit leicbter Miihe wurde das anscbeinend wenig

zablreicbe persiscbe Heer in Arinenien gescblagen und der An-
fiibrer getodtet, worauf sicb das Heer in einzelne »Scbaaren auf-

loste, welcbe sicb zu retten sucbten so gut sie es vermocbten.

Der neue Kdnig Vararan V musste die Armenier jubig gewabren

lasseii , denn erst bielten ibn die Tbronstreitigkeiten in Persien

von einem kraftigen Einscbreiten ab^ dann der wicbtige Krieg

mit den Romern. In den Jabren, wabrend welcber die Armenier

ibre Freibeit geniessen durften, fanden sie bald, dass diese nicbt

das gebolfte Gliick bracbte, Anarcbie und IJnordnung nabmen
iiberband, die Wege und andern ofFentlicben Anstalten verfielen,

und die Tribute konnten nicbt gezahlt werden i). Vararan V batte

nun nicbt Lust, seine Anspriicbe auf Armenien aufzugeben,

wiinscbte sie aber auch nicbt durch einen langwierigen Krieg

aufrecbt zu erbalten, sondern zog es vor, durch Sembat, den
Hagratiden, den armenischen Grossen Friedensvorschlage machen

1) Cf. hierzu und zum Folgenden Mos. Khor. 3, 56. 58,
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zu lassen. Unter Vermittelung des Katholikos Sahak kam bald

eiiie Uebereinkunft zu Stande, welche den Armeniern fiir die

Vergangenheit vollkommene Amnestie versprach, als tributpflicli-

tigen Konig Armeniens aber den Ardashir, den Sohn Vram-Sha-

pubs, einsetzte, der damals 1423) erst 18 Jabre alt war. Wabr-
seheinlicb wird Vararan V dieses Resultat selbst nur als ein vor-

laubges betracbtet babeu. Es dauerte nur wenige Jabre und die

Armenier waren wieder unzufrieden mit ibrem Konige
,
der ein

sebr anstdssiges Privatleben gefiibrt baben soil; docb scbeint es

sebr wabrscbeinlicb
, dass dieses nur den Vorwand fiir die Plane

der persischen Partei abgab^ welcbe wiinscbte Persarmenien in

ein abnlicbes Verbaltniss zum persiscben Reicbe zu bringen^ wie

es die Romer in dem ibnen zugefallenen Tbeile sebon durcbge-

fiibrt batten. Die Unzufriedeuen scblugen dem Katbolikos Sahak

vor sich mit ibnen zu verbinden
; sie wollten vom Konige von

Persien die Absetzung des ArJasbir verlangen , an dessen Stelle

dann bios ein persischer Stattbalter treten solle^). Sahak sab ein,

dass die Durcbflibrung dieses Planes das persiscbe Armenien en-

ger an Persien ketten wiirde, als ihm^ dem Christen, lieb sein

konnte ; er schlug seine Mitwirkung an diesem Heginnen durcb-

aus ab und rieth, in einer so wichtigen Angelegenbeit docb erst

den Rath des Kaisers Theodosius zu boren , ebe man zur That

schreite. Dieser unvorsicbtige Rath batte nur die Folge, dass Sa-

bak nun in den Sturz des Konigs hineingezogen wurde, denn die

armenischen Grossen 1lessen sich in ibrem Yorbaben nicbt irre

macben, sie gingen nacb Ktesipbon, wo sie nicbt bios den Konig

verklagten
,
sondern auch den Katbolikos wegen seiner Hinnei-

gung zu Byzanz. Yararan V batte ein sebr scblechter Politiker

sein miissen, wenn er nicbt eingeseben batte, welcben Yortbeil

ibm das Regehren der armenischen Grossen bringe
;
Konig wie

Katbolikos wurden nacb Ktesipbon berufen, abgesetzt und ge-

fangen gebalten; wir wollen gern glauben, dass bei der Yerur-

theilung nicbt streng alleJormen desRecbts festgehalten wurden

uiid dass die Absetzung der Yerklagten eine im Voraus bescblos-

sene Massregel war. An die Stelle des Ardashir trat nun ein per-

sischer Markgraf (Marzban) und das Konigreich Armenien batte

aufgehort zu existiren (429). Die Schicksale des Katliolikos be-

I) Mos. Khor. 3, 63. 64. Laz. c. 13—15.

23 *
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riihren uns hier welter nicht (wir werden in derFolge weitlaufiger

davon zu sprechen habeii) ; wir bemerken bios, dass es zunaehst

noch keine Zerwiirfnisse zwischen den Persern und Armeniern

wegen der Religion gegeben zu baben scheint, denn willig be-

statigte Vararan V den vorgeschlageneii Nachfolger des Sabak

und bestatigtfe aucb obne sonderlicbe Schwierigkeit in den nacb-

sten Jabren anderweitige Veranderungen innerbalb der cbrist-

licben Kircbe Armeniens. Es sollte bald anders kommen.

Ueber den Tod des Vararan Vgeben dieBericbte unsererQuel-

len auseinander. Firdosi giebt an, dass Vararan V sein Leben auf

63 Jahre gebracht babe, dann babe er die Regierung feierlicb

seinem Sohne iibergeben und sicb von der Welt zuriickgezogen,

eines Morgens babe man ibn bald darauf todt gefunden. Dage-

gen bebaupten Ibn Alatbir, Tabari und Mirkbond, der^elbe sei auf

der Jagd in einen tiefen, verdeckten Brunnen gefallen und babe

dort seinen Tod gefunden.

15, Yezdegerd II. Sebr wenig isL es, was wir aus mubam-
medaniscben Quellen iiber diesen Fiirsten erfabren, das Wenige

indessen gereicbt ibm zu seinem Rubme : er war gerecbt gegen

seine Uiitertbanen und gutig gegen das Heer, \ves&wegen ibm der

Beiname des Gnadigen zuerkannt Avurde. Wenn mancbe

Schriftsteller (Tabari, Ibn Alatbir, Mirkbond) bericbten, dass er

den beriibmteu Mibr Nerseb wieder zum Minister macbte, der

sicb gegen das Ende der Regierung seines Vaters von alien Ge-
scbaften zuriickgezogen batte, so ist diess ricbtig, nicbt aber, dass

ein iieuer Krieg von ibm gegen das romiscbe Reicb gelubrt wor-
den ware, der die Eintreibung des scbuldigeii Tributs zur Veran-

lassung batte. Ueber die Dauer der Regierung Yezdegerds II

sind unsere Quellen wie gewobnlicb scbwankend. J3ie geringste

Angabe ist die des Agatbias (4, 27), welcber dieselbe auf 17 J.

und 4 Monate festsetzt
;

Firdosi Tabari und Mirkbond auf ge-*

radezu 18 Jabre, Ibn Alatbir auf 18 J. 4M., Hamza auf IS J.

4 M. und IS Tage. Masudi scbwankt zwiscben 18 und 19 Jab-
ren. Die neuern Cbronologen scbAvanken gleicbfalls, Ricbter

setzt sie zwiscben 442— 459, Clinton 440 — 458, Mordtmann
440 — 457, Muralt 442 — 459, endlicb Patkanian 438— 457.

1) Firdosi Shahn. 1588, 9 v. u.
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Die mangelliaften Beiichte dei Muhammedaner iiber die Ee-

gierung dieses Konigs Tverden in sehr erwiinschter Weise er-

ganzt durch die ausfuhrlicheii Nachrichten der armenischen Ge-

schichtschreiber
;
namentlich haben zwei gleichzeitige Historiker,

Elisaeus und I^azariis von Farp
,
die Ereignisse wahrend der Ee-

gierung Yezdegerds II ausfiihrlich beschrieben. Am Anfange dei-

selben schien es zu Misshelligkeiten mit dem romischen Eeiche

kommen zu sollen; Yezdegeid nahni eine drohende Stellung an

und sohlug ein Lager bei Nisibis auf , aber der byzantinische Hof
in seinen damaligen Bedrangnissen war entscblossen

^ um jeden

Preis Frieden mit Persien zu halten
,
und scbickte den General

Anatolius als Gesandten an den Perserkonig
, der diesem alles

bewilligte was er verlangte
,
auch die Eiickgabe der christlichen

Fliicbtlinge^ die sich wahrend der Verfolgungen auf byzantinisches

Gebiet gefliichtet batten. Damals wurde auch vereinbart^ dass an

den beiderseitigen Granzen keine Festungen erriohtet werden soil-

ten, eine (Mausel, die spater zu emsten Yerwicklungen fiihrte.

Durch dieFriedensliebe derByzantiner vor einemKriege von die-

ser Seite vollkommen gesichert, konnte A'ezdegerd II seinen

Unternehmungsgeist gegen die Vdlker im Norden Erans richten,

wo damals das Eeich der K'ushan noch bestand, und iiberhaupt

die Yolker des Norden s das Sasanidenreich ebenso auf der West-

seite wie auf der Ostseite des kaspischen Meeres bedrangten. Der

Konig wohnte in Nishapur
, um dem Kriegsschauplatze nahe zu

sein ;
vom vierten bis zum elften Jahre seiner Eegierung verwen-

dete Yezdegeid seine Thatigkeit und Kraft auf die Abwehi* dieser

Feinde ynd sah auch seine Hemiihungen mit Erfolg gekrdnt,

denn durch eine Festung gelang es ihin den Pass von Derbend

zu schliessen, so dass die nordlichen Volkerschaften nicht mchr

durch denselben vorzudringen wagten
;
in das Land der K ushan

w^ar er vorgedrungen und hatte mehrere Provinzen vervviistet,

und auch ihr Konig war mithin gezwungen Frieden zu halten.

Eine Periode des tiefsten Friedens hatte also vom 12. Eegieriings-

jahre Yezdegerds II anfangen miissen, wie sie Eran selten ge~

sehen hat, und es ware ganz in der Ordnung gewesen, wenn

1) Offenbar ist dies dieselbe Gesandtschait, von der auch Procop fdebell.

pers. 1, 2) spridit, sie aber falschlich unter Vararan IV verlegt. Die Angabt

des Elisaeus als eines Zeitgenossen scheint mir glaubwiirdiger.
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Yezdegerd II nunmehr seine voile Aufnierksamkeit den inneren

Angelegenheiten des Landes zngewendet hatte. Diess that er

denn auch, leider aber in einer so verkehrten Weise, dass er die

argerlichsten Verwicklungen im Innern hervorrief und selbst die

Erfolge nach aussen hin zum guten Theil wieder vernichtete.

Yezdegerd II scheint nicht nur eine sehr hohe IVIeiniing von

sich und seinem koniglicheii Berufe gehabt zu haben, er war

auch der mazdayacnischen Religion bis zum Fanatismus ergeben,

und der Gedanke, die Glaubenseinheit im eranischen Reiche her-

zustellen oder doch wenigstens das Christenthum aus demselben

zu verdrangen, bildete schou von seiner Thronbesteigung an

einen seiner Lieblingswiinsche. Bestarkt wurde er in seinem

Vorhaben von dem Minister Mihr Nerseh, deii er wieder an

die Spitze der Geschafte gerufen hatte. In der That lagen die

pohtischenVortheile, die aus der Yerdrangung des Christenthums

entsprangen ,
auf der Hand, und es verstand sich fiir einen per-

sischen Politiker eigen tlich von selbst , dass man nach der Er-

werbung von Persarmenien darnach trachten musste, diesen Lan-
destheil unaufloslich mit Eran zu verbindeii, fur welchen Plan

die christliche Religion das grosste Hinderniss war. Fiigt man
hinzu, dass Yezdegerd II neben diesen aus der Politik entsprun-

genen Vorstelluugen seines Ministers auch noch von den Magem
gedrangt wurde, welche dem Kdnige die Yernichtung des Chri-

steuthums in Eran als eine Gott wohlgefallige That hinsteilten,

die den Ruhm Yezdegerds II fiir alle Zeiten begriinden werde, so

begreift man, dass dieser Kdnig den festen Yorsatz fasste, mit
alien ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Ausrottung des Chri-
stenthums zu erzwingen. Die Sache schien nicht unmdglich zu
sein, denn wenn auch zu dieser Zeit die Christen in Persarme-
nien bereits die Mehrheit gebildet haben diirften

, so waren doch
mindestens im Osten des Landes die Anhanger der mazdaya^ni-
schen Religion noch eine erhebliche Minoritat. So laiige indes-
sen der Krieg gegen die Yolker des Nordens dauerte, musste sich

Yezdegerd II der offenen \hrfolgung des Christenthums enthal-
ten, denn er sah ein, dass er zu den Bedrangnisseii von aussen
nicht auch noch innere Wirren hinzufiigen diirfe. Er beschrankte
sich daher darauf, in seinem Lande die Rechtglaubigen gegen die
Ketzer zu bevorzugen

;
in Syrien verfolgte er indessen nur die

orthodoxen Christen, duldete aber die Nestorianer, weil die Ab-
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neigiiiig derselben gegeii das byzaiitinische Eeieh seine politi-

sclieii Plane begiinstigte. In Armenien traf er seine Vorberei-

tungen. Der erste Markgraf dieses Landes (cf. oben p. 355) hiess

Mihir Sliapuh, er regierte das Land von 429 — 442; um diese

Zeit wiirde dieses Amt dem Fiirsten Vasak von Siunik*^ iibertia-

gen^), nicht o.hne AbsichL denn er wird wol die meisten Uiiter-

thanen gehabt haben, welche nock dem alten eraiiischen Glauben

huldigten ; der Oberbefehl iiber das armenische Heer blieb nach

wie vor dem Mamikoiiier Vaidau, der, wie wir oben geselien

haben, dnrch Familienbaiide mit der Familie Gregors des Er-

leuchters und mithin mit dem Christentlmme aufs engste verbuu-

den war ; die Sache ^Yar aber wol nicht zu anderii, da dieses Amt
in der P'amilie erblich war. Der Konig verwendete die armeni-

schen Truppen, sowie auch die aus Iberien, Albanien und den

Kaukasusstammeii aufgebotenen vielfach ausserhalb ihres \ ater-

landes, theils diesseits, zum Theil wol auch jeuseits des kaspi-

schen Meeres ;
unter alien dieseii Voikern fanden sich viele C4u'i-

sten, und Yezdegerd schmeichelte sich, dass sie in fernen Landen

geneigter seiu wiirden ihre Religion zu wechscln, als zu Ilause^. ^

Diese Truppen haben in dieser Zeit offenbar den Persern \\ich-*

tige Dienste geleistet, sie halfen namentlich den Pass von Der-

bend befestigen, so dass die nordischen Yblker auf dieser >Seite

nicht mehr einbrechen konnten; seit 450 wurden sie auch gegen

die Ha^atheliteii verwendet und sie halfen dort Yezdegerds Siege

erkarapfen. Aber alle diese Dienste wurden ihnen iibel vergolten.

Es zeigte sich bald, dass die Hoffnung des Konigs, das armeni-

schc Heer von seiner Religion abwendig zu machen, nur zum

kleinsten Theile in Erfiillung ging, und alsbald wurde dasselbe

auf kleinliche Art gequalt. Man loste die Truppen aus den nor-

1
)
Nach Lazarus Aon Farp. c. 19 war !Mihr Nerseh in seiner Ansicht, dass

Armenien zum mazdayacnischen Glauben zuruckgefuhrt werden kbnne,

hauptsachlich von Varazvaghan, dem Schwiegersohne Vasaks, bestarkt wor-

den. Dieser Mann, der mit seinem Schwiegervater in Unfrieden lebte, war

selbst zur zarathustrischen Religion zuruckgekehrt
;
man hatte ibm offenbar

Hoffnung gemacht, dass er die Wiirde eines Marzban erhalten werde. Wir

wissen nicht warum diess nicht geschah.

2i Man vergleichc hierzu besonders die Schrift des Armeniers Elisaeus

(Venedig 1S52; und Lazarus von Farp. c. 19 fg.
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dischen Provinzen in kleine Abtheilungen auf und schickte sie

in entfernte Landstriche, wo sie ringsum von feindliclien Yolker*-

scbaften umgeben waxen und wo man ihnen die unwiirdigste Be-

handlung zu Tbeil werden Hess: man verkiirzte ihren Proviant,

so dass sie Hunger und Durst leiden mussten , und wies ihnen

ungesunde AVinterquartiere an, wahrend die abtriinnigen Chri-

sten von diesen XJebeln befreit wurden, Armenien selbst entging

avich nicht einer ahnlichen Behandlung. Unter dem Vorwande,

dass man eine Steuererleichterungbeabsicbtige^wurdeDenshapuh,

ein Vertrauter des Konigs, damit beauftragt, einen neuen Census

der Provinz Armenien vorzunebmen; in Wabrbeit aber wollte

man eine Uebersicht iiber die Zabl der Kirchen und Kloster in

diesem Lande baben ; die Steuern wurden auch nicht erieichtert,

sondem vergrossert, und die Geistlicben zu denselbeii herange-

zogen; die Bedriickung wax so gross, dass selbst Perser sagten,

das Land werde eher ausgeraubt als besteuert. Denshapuh hatte

aucb seine Anwesenbeit in Armenien dazu benutzt, um nach

Kraften Uneinigkeit unter den verschiedeneii adelichen Familien

des Landes zu stiften und sie namentlich gegen ihren Oberfeld-

berrn Vardan einzunehmen.

Nacbdem nun Yezdegerd II um 450 seine Kriege gegen die

Volkex des Nordens gluckUcb beendigt batte, glaubte er einen

Schritt weiter gehen und offen gegen das Christeiithum auftreten

zu diirfen. MihrNerseb schickte einen Erlass an die Armenier, in

welcbem neben der Anpreisung derVorziige der mazdaya9nischen

Religion die hauptsacblicbsten Anklagen gegen das Christentbum

zusammengefasst waren und in welcbem schliesslich den Arme-
niern die AVahl gelassen wurde, dem Cbristenthum zu entsagen

Oder diese Anklagen zu entkraften^). War das armenische Volk
schon durch die friiheren Bedruckungen erbittert

, so war dieser

neue Erlass ganz dazu angethan, diese Erbitterung noch zu stei-

gern. Die christlichen Priester verfassten eine Gegenschrift, in

welcher sie nicht ohne Geschick, aber auch nicht ohne Bitterkeit

die ihnen gemachten Vorwiirfe zuriickwiesen und erklarten
, dass

1) Diese beiden Schriftstucke werden sowol von Elisaeus (p. 41 fg
, p

47 fg.b als von Lazarus c. 20. 21 mitgetheilt. Beide Geschichtschreiber wei-
chenimWortlaute sehr von einander ab

; dieAngaben des Elisaeus sind sicher
vorzuziehen.
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die Armenier bei ihrem Glauben beharren wiirden. Yezdegerdll

war iiber diese Widersetzlichkeit sehr erziirnt^ er berief die Gros-

sen der drei Provinzen Armenien
,
Iberien imd Albanien an den

koniglichen Hof, um dort selbst seinen Willen zu veriiehmen,

unter den Gerufenen befanden sich natiirlich auch die grossten

Wiirdentrager, Vasak und Vardan. Schon der Empfang niusste

den Geladenen zeigen, dass sie den Zorn des Konigs auf sich ge-

laden batten, denn die sonst beim Empfange gebrauchlichen Hof-

lichkeitsformeln wiirdeii dieses Mai ausser Augen gesetzt; der

Konig selbst liess in seiner Ansprache an Deutlichkeit nichts zu

wiinschen iibrig : er liess den Christen einfach die Wahl zwischen

der Abschw’orung ihres Glaubens oder der Deportation nach Se-

gestan und Khuzistan. Sie erbaten sich Bedenkzeit, sie glaubten

durchBestechungeii wirken zu koimen, bei dem festen Willen des

Konigs scheiterten aber diese Yersuche, und ein Herr des Hofes,

der ihnen wohlwollte, gabihuen den Rath, wenigstens zum Scheme

sich den Wiinschen des Konigs anzubequemen, damit sie in ihr

Land zuriickkehren konnten. Bei langerm Nachdenken zeigte

sich, dass es in der That keinen anderen Ausweg gab, sie verfiig-

ten sich also in den Feuertempel und nahmen dort an den Cereino-

nien der Mazdayacnier Theil. Yezdegerdll, der eben einen ueuen

Zug gegen das Reich von Kushan unternehmen wollte, war

ebenso erstaunt wie erfreut iiber diese Sinnestoderung, er glaubte

die Abtriiimigen der vaterlichen Religion wieder gewonnen und

iiberhaufte sie mit Auszeichnungen und Beweisen seiner Gnade.

Er liess sie dann wieder in ihr Land zuriickkehren, doch behielt er

als Pfand fiir ihr ferneres AVohlverhalten Ashusha den Konig

von Iberien und zwei Sohne des Vasak als Geiseln bei sich

;

mit den Armeniern aber schickte er eiue Colonie von nicht weni-

ger als 700 Magern unter Leitung eines Obermagers ab, welche

den gemessenen Befehl hatten, innerhalb eines Jahres die christ-

liche Religion in Armenien, Albanien und Iberien auszurotten.

Die Kirchen sollten gescblossen, die Kirchengiiter in den konig-

lichen Schatz gebracht werden, aller offentliche Gottesdienst so-

wie die Unterweisung in der christlichen Religion wurde verboten,

die Monche und Nonnen sollten gezwungen werden in die Welt

zuriickzukehren und sich der weltlichen K leidung bedienen. Die

christlichen Ehegesetze hatten keine Geltung mehr, die Polygamic

und die Verwandtenehe soUte wieder emgefiihvt und uberhaupt
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Alles nach dem mazdaya^nischeii Gesetze geregelt werdeu. Die

abgesandten Mager waren von Truppeii begleitet, die ihneii bei

ibrein Geschafte helfen sollten, sie licissen sich in einem Orte Na-
mens Angegh nieder und fassten doit ihre Eescbliisse; wie sie am
besten die Befehle des Konigs ausfiihren konnten.

Gross war die Erbitteruiig und die Aufregung, welche sicb

des armenischen Volkes bemachtigte
, als alle diese Vorgange im

Laiide bekannt Avurdeii. Der grosste Theil der Armenier batte

die feste Absicbt^ sich seine Religion nicht entreissen zu lassen,

eine allgemeine Volkseihebuug bereitete sich vor, und ^"ardan,

der, wie es scheint, die Absicht gehabt hatte, nach dein roinischeu

Annenien auszuwandern
,

a\ urde bestimmt zu bleiben
, da Yasak

ihn versicheru iiesS;, dass er im Einverstandnisse mit ihin handeln
werde, wenn er sich an die Spitze der Aufstandischeu stelle. Die
Mager machten, fiinf und zwanzig Tage nach ihrer Ankunft, den
ersten Yersuch ihren Auftrag auszufuhren, ungeschickter Weise
damit, dass sie an einem ISonntage eine Kirche zu schliessen ver-

suchten. Ein YolksauHauf war die natiirliche Folge davon^ die

Mager mussten unverrichtcter Weise entfiiehen, urn ihr Leben
zu retten. Der Obermager war nach der Darstellung des Elisaeiis

ein verniiiiftiger, keineswegs fanatischer Mann, bei dem Anblick
der \'olkswuth sah er ein, dass es unmoglich sein wiirde die Ar-
menier mit Gewalt zu bekehren , er erbot sich an den Mobed der
Mobede zu schreiben, ilim die 8ache vorzustellen und zu rathen,

dass man ilm deii langsameren Weg der Ueberzeugung anstatt

der Gewalt anwenden lasse. Hiermit war aber der ^^larkgraf Va-
sak nicht zufrieden, wie iiberhaupt die Privatstreitigkeiten der
Armenier unter sich die gauze Sache sehr verschliinmeiten. \'a-

sak war allerdings dem Perserkdnig gegeniiber dadurcli gebunden,
dass er demselben zwei Kinder hatte als Geiseln stellen miissen
doch scheint diess nicht der Hauptgrund fiir seiu Benehmeii ge-
wesen zu sein, vielmehr die Ueberzeugung, dass er sich bei Yez-
degerd angenehm machen werde, wenn er mit allem Eifer dessen
Befehle ausfiihre, moge der Ausgang der Sache sein wie ihm
wolle. Es bemiihte sich daher Yasak, die Partei der Mager mdg-
lichst zu verstarken theils durch Einschuchterung, theils auch
durch glanzende Gastmahle und Feste, dabei wurden die Christen
in ihren Kirchen vielfach belastigt und insultirt. Die aufstandische
Partei blieb auch nicht mussig, obwol sie sich nicht verhehlen
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konnte, class das Benehmen des Yasak niclit ohne Erfolg sei;

einen iiblenEinfluss hatte Vahaii der Amatunier^ der fortwahreiid

zum Augriff antrieb^ nicbt der guteii Sadie wegen, sondern aus

Feindsdiaft gegen Yasak, den er auf die eine oder die audere

Weise zu schadigeii trachtete, sei es an seiner eigenen Person

oder an seinen Sohnen. Lange Zeit widerstand Yardan, der wohl

einsah, wie aussichtslos eiu Kampf der Armenier ohne Bun des--

genosscn gegen die gesammten Streitkrafte des Sasanidenreidies

sei, aber die Ungediild seiner Anlianger iiess sidi zuletzt iiicht

mebr ziigeln, da die Mager zusehends an Anhaiigern gewannen.

Das persische Lager wurde erstiirmt uud die persisdien Truppen

warden zum Theil niedergenietzelt ,
zuui Theil in die Fcstuiigeii

gefiilirt, Yasak wurde gefangen iind konnte nur diirdi seine

scheinbare Riickkehr zum Christen tluiiu sich das Leben erkaufen,

bei dieser Gelegenheit warden auch Feuertempel zerstort, die

Mager misshandelt und zum Theil getodtet. Aber nicht bios in

ganz Armenien warden die Feuertempel zerstort und die maz-

daya^nische Religion abgeschafFt, ein Haufe Armenier begab sich,

ohne von Yardan Befehl empfaiigeii zu haben, naeh dem benach-

barten Atropatene, um auch dort zu rauben und zu pliindern und

die Feuertempel zu zerstoren.

Nach diesen Yorgangen war natiirlich der Bruch mit Yezde-

gerd II ausgesprochen, die aufstandischen Christen mussten sich

entschliessen , auch unter den ungiinstigsten Umstanden den

Kampf mit Persien aufzunehmen. * Die ublen Nachrichten Hessen

nicht lange auf sich warten. Bald horte man, dass das 10,000

Mann starke Heer, welches bisher* die Passe von Derbend be-

wacht hatte, gegen Armenien in Anmarsch begriffen sei und 300

Mager mit sich flihre , Yasak hatte dasselbe herbeigerufen , um
das Ansehn der Mager zu vergrossern. Man sieht selbst durch die

Berichte der christlichen armenischen JSchriftsteller hindurch,

dass keineswegs das ganze Land hinter Yardan stand, dass die

Parser im Gegentheil einen ziemlichen Anhaiig unter den Grossen

des Landes hatten, von welchen manche dies offen erklarten, wall-

rend Andere ihnen wenigstens im Innern ergeben waren. Der

gefahrlichste unter den letztern war Yasak. Dieser hatte es ver-

standen, die christlichen Armenier so weit zu tauschen , dass sie

ihm ein Commando anvertrauten. Obwol derselbe ausserlich im

Interesse der Christen handelte, auch sogav seinen Namen unter
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eine Bittschrift setzte , welche den byzaiitinischen Kaiser um
Hiilfe angingj so befand er sich gleichwol in bestandigem Yer-

kehre mit deiiPersem und wartete iiur auf eine giinstige Gelegen-

heit, uni ofFen zu ihnen uberzugehen. Auf seineii Rath geschah

es . dass Vardan dem aus Albanieii heranzieheiiden Perserheere

entgegenzog, heimlicli liatte Yasak den Sebouklit, den Aufiihrer

des persischen Heeres, von dem Umfange der Streitkrafte benach-

richtigtj welche Yardan heranfuhrte, und seine Ueberzeugung

ausgesprocheiij dass den Persern der Sieg gewiss sei. Darin je-

doch hatte sich Yasak getauscht^ er bedachte nicht, dass eine

kleine Arinee, welche begeistert ist, Ungewohnliches zu leisten

vermag. Der peisische General hatte den Kur iiberschritten und

sein Heer erlitt bei der Stadt Khaghkhagh in der Provinz Pti eine

griindliche Niederlage^ die persischen Truppen wurden bis an den

kleinen Fluss Lophnas verfolgt, an dessen sumpfigen Ufern mehr

Menschen zu Grunde gingen, als in der Schlacht durch das

Schwert gefallen waren. Dieser Sieg eidffnete dem Yardan Al-

banien, dessen christliche Einwohner sich nun gern an das arme-

nische Ileer anschlossen
,

er drang bis zum Passe von Derbend

vor und zerstdrte die Gebaude, welche dort Yezdegerd II mit

grosser Miihe hatte errichteu lassen, und schloss mit ndrdlichen

Yolkern Yertr^e^ dass diese ihm Hiilfstruppen stellen sollten.

Wahreiid er so beschaftigt war, erhielt er die Nachricht, dass Ya-
sak, der sich durch den erhaltenen Zuzug nun stark genug diinkte,

die Maske abgeworfen habe, ofFen zu den Persern iibergetreton

sei und die christlich gesinnten Landstriche, namentlich die Pro-

vinz Ararat, verheere. Auf diese Kunde beschloss Yardan nach

Armenien zuriickzukehren . Yasak getraute sich nicht, ihm iin

ofFenen Felde zu begegnen, er zerstorte so viel als mdglich die

Lebensmittel, bemachtigte sich der Kinder von mehreren vorneh-

men christlichen Pamilien und zog sich darauf nach seiner Pro-

vinz Siunik zuriick, wo ihm wahrend des Winters von den auf-

standischen Armeniern vielfacher Abbruch geschah. Dies war
aber auch der letzte Gliicksfall

,
dessen die Christen in diesem

Kriege sick riihmen konnten, denn Yasak war mit Erfolg im In-

teresse des Kdnigs thatig: er verkiindete, dass Yezdegerd II

kiinftighin die christliche Religion im Lande dulden werde, und
versprach eine allgemeine Amnestie fur diejenigen, w^elche die

Waffen niederlegen wurden, und da sogar christliche Priester sich
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als seine Werkzeuge gebrauchen Hessen, so gelang es ihm, viele

der ScHwankenden zu sich heriiber zu ziehen. Grossen Schaden

fiigte Vasak den Aufstandischen auch dadurch zu, dass er dieVer-

trage illusorisell machte, welclie dieselben mit den Albanierii iind

andern Volkern des Nordens abgeschlosseii batten
,
dass es ihm

gelang, durcb Hiilfe seines in byzaiitinischen Diensten stehenden

Verwandten Yasak den byzantinischen Hof und die byzantinischen

Rischofp gegen die Armenier einzunehinen. Wahrend dieser Yor-

gange befarid sich Mihr Nerseh bei dein persiscben Heere in der

Provinz Pliaitakaran, wo dasselbe den Araxes uberschritteu batte,

und er bescbaftigte sicb damit, iiber die Starke des feindlichen

Heeres und die Eiiiricbtung und Stimmung desselben die ge-

nauesten Erkundigungen einzuzieben. Als dieses gescbeben war,

stellte er das persiscbe Heer unter deii Oberbefebl des Musbkan

Niusalavort und begab sicb selbst nacb Eran zuriick , um seine

m

Konige Bericbt zu erstatten.

Weiin Yasak den Armeniern die Araiiestie und die Gestattung

freier Religionsiibung verkiindigte ,
so batte es damit seine voll-

kommne lliehtigkeit, Yezdegerd H batte deii bedenklicben Auf-

stand Arraeniens mit Scbrecken erfabren, er vermutbete, dass die

Aufriihrer mit Unterstiitzuiig der Ryzantiner bandelten, undYer-

wickelungen mit denselben wiirden ihm um so uuangenebmer ge-

wesen sein, als sein neuerFeldzug gegen die Hayatheliten keiiies-

wegs gelungen war. Er scbob alle Scbuld auf seine scblecbten

Ratbgeber, nabm seine strengen Yerordnungen sofort zuriick

und erlaubte den christlicben Gottesdienst nicht nur in Armenien,

sondern selbst in seinem Lager, ja er zwang sogar die christlicben

Soldaten an diesen Gottesdiensten Tbeil zu nebmen, ebenso Hess

er die confiscirten Kirchengiiter wieder zuriickgeben. Diese

Maassregeln galten indessen bei dem Fanatismus, den Yezdegerd

friiher gezeigt batte, nicbt fiir aufricbtig, aucb mocbten viele von

denen, die sicb am AuLtande betbeiligt batten, fiihlen , dass sie

zu weit gegangen seien und auf ^ erzeibung nicbt recbnen diirften.

Die Aussicbt auf griecbiscbe Iliilfe erwies sich als triigeriscb, die

armenische Gesandtsehaft war zwar von Theodosius II freundlich

empfangen worden, aber dieser Kaiser starb bald darauf und sein

Nacbfolger Marcian batte durcbaus keine Lust, sicb in einen

Krieg mit den Persern zu verwickeln, er scblug das Regebren der

Armenier ab und setzte den persiscben Hof davon in Kenntniss.
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Vardan sah sich also ganz anf seine cigenen Hiilfsmittel angewie-

sen, es war ein Verzweiiluiigskampf, den er unternahm, fast ohne

Anssieht auf schliesslichen Erfolg. Der persisclie Feldherr riickte

nun vor und verschanzte sicli in der Gegend von Zaravand und

Her^), von dort aus sandte er Streifcorps aus, um die Gegend zu

pliindern und zu verwiisten. Gegen diese wurde Arandar der

Ani^tunier geschickt und derselbe sclieint sie auch gliicklich zu-

riickgewiesen zu haben
,
aber eineu ^ieg kanu man diese Schar-

miitzel nicbt nennen , denn der Verlauf zeigt
,
dass der persische

Feldherr ungehindert aufanderen Wegen gegen Artaxata vordrang.

In der Ebene Avarayr 2
) ^

die von dem kleineii Flusse Dghmut
durchstrdmt wird und am Fusse des Ararat gegen Artaxata bin

liegt, begegnete Vardan dem feindlichen Heere. Beide Theile

ordneten sich mit Sorgfalt und thaten ihr Mdgliebstes, um die

Entscheidung zu iliren Gunstcn zu weiiden. Nocb wogte die

Schlacht unentscbieden bin und her , als eine Anzabl von Feig-

lingen im armeniscberi ITeere zu weicben anting , was die Perser

alsbald bemerkten und nachdriingten. Vardan, der sein eigenes

Leben nicbt scbonte, suchte dureh eineu heftigen Angriff auf die

Perser das Gleicbgewicbt aufrecbt zu erbalten , verier aber bei

dieser Gelegenbeit das Leben. Der Tod des Feldherrn war fur

das armeiiiscbe Heer das Zeichen 4ur Flucht
, die es im Schutze

derNacht um so leiebter ausfubren konnte, als das persische Heer
selbst zu sebr gelitten batte, um die Armenier nacbdrucklicber

verfolgen zu konnen (2. Juni 151). Der Krieg artete nunmehr in

einen Guerillakrieg aus, die Perser verbreiteten sich nun dureh

das gauze Land und verbeerten dasselbe, wabrend die Einwobner
bei dem Herannaben des Heei-es in die Gebirge entfloben. Auch
die ndrdlicben Vdlker strdmten jetzt dureh das geoffnete Thor von
Derbend herein und verwiisteten Albanien. Die zahlreicben klei-

nen Festungeu vertheidigten sich so gut sie konnten, die meisten

belen jedocb nacb und naeb in die Hande der Perser.

A^ezdegerd H sab wobl ein, wie sebr er sich dureh diesen

unnotbigen Religionskrieg gesebadet hatte, das verwiistete Arme-
nien lieferte fiir Jabre keineii Ertrag und die Festung von Der-
bend, welcbe man mit so grosser Anstreiigung hergestellt batte,

1) Zwei Cantone im Osten Armeniens, in der Nahe des Urumiasees,

2; Diese Ebene ist in der Nahe des Ararat zu suchen.
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war vernichtet, und den Scliaaren des Nordens stand der Weg
durcli diesen Pass wieder offen. Der Kdnig war ernstlich darauf

bedacht das Land zu beruhigen, nach den iibereinstimmenden

Berichten des Ministers Mihr Nerseli und des General Mushkan
warVasak mit seinem blinden Eifer das hauptsachlichste Hinder-

niss des Eriedens. So kam es, dassVasak urn die geholften Friichte

der Treulosigkeit betrogen wurde. Es war vorAllem notbig, dein

Ijande einen neuen Markgrafen zu geben. Nach dem Rathe sei-

nes Generals zog Yezdegerd II die persisclien Triippen ganz aus

Armeuien zuriick
, enthob den Yasak seiner Stelle und rief ihn

wie die iibrigen armenischen Grossen an seinen Hof
;

als neuen

Markgrafen ernannte er einen an den Granzen Armeniens begh-

terten und dort offenbar in hohein Ansehn stehenden Mann Na-

mens Atrormizd. Yasak kam an den kdniglichen Hof in der Hoff-

nung, fur seine Thaten hohenLohn zuerhalten, aber seine Feinde,

sein Schwiegersohn Yarazvaghan voran^ batten seinen Sturz schon

vorbereitet. Yasak wurde in den Anklagestand versetzt und es

fand sich liberreiches Material zur Klage gegen den ehemaligen

Markgrafen ^ sein zweideutiges Benehmen gegen Yardan ,
den er

verbindert batte ins Exit zu geben^ seine Billigung der Gesandt-

scbaft nac-b Constantinopel und nocb vieles Andere dieser Art

wurde gegen ibn geltend gemacbt, am moisten aber scdiadete ibm

der Nachweis, dass er auch Staatsgelder zum eigenen Yortbeile

unterscblagen babe. Er verier nicht bios die Wurde eiues Mark-

grafen, aucb seine Hensebaft Siunik wurde ihm genommen und

dem Yarazvagban zugetbeilt , dazu sollte er nocb die unterscbla-

genen Gelder wieder zuriickerstatten. Yasak sab sicb mit seiner

Familie an den Bettelstab gebracht und starb nacb einigen Jahren

in Persien, nacb Elisaeus im Gefangnisse. Den Grad der Scbuld

Vasaks kdnnen wir nicht mobr ermessen^ auf alle Falie war er

eine verhasste Persbnlicbkeit, welcbe Perser wie Armenier vereint

stiirzen wollten. Zweitleutig war Yasak s Yerbalten jedenfalls,

aber nicht zweideutiger als das anderer Ai*menier, die wir im Laufe

dieser Geschiebte kennen gelernt babeii.

Wenn nun aucb ATezdegerd 1 1 den Urbeber des armenischen

Ungliicks strenge bestrafte, so war er darum docb nicht gesoimen,

die Emporer leer aiisgeben zu lassen. Die armenischen Grossen,

welcbe an dem Aufstande Theii genommen batten, wurden wenige

Tage nach ihrer Ankunft am koniglicben Hoflager ins Gefangniss
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geworfen, wo sich auch die compromittirten Eischofe und Priester

befanden. Der Prozess^, der gegen sie gefiihrt werdon sollte , zog

sich sehr in die Lange, und als Yezdegerd II im 16. Jahre seiner

Regieiung (454) einen neuen Zug gegen dieK'ushan unternahm,

befahl er sie nachNishapur zubringen, wo er gewdhnlichw’ohnte.

Der Zug fiel ungliicklich aus und es ist nicht unmoglich, dass

dieser Ausgang auf das Schicksal der gefangenen Christen einge-

wirkt hat. Ein Turanier, der in Eran zum Christenthum iiberge-

treten war, entfernte sich heimlich und verrieth dem Herxscher

von K' ushan den ganzenKriegsplaii desPerserkdnigs. Zu schwach,

um sich in offener Feldschlacht init den Persern messen zu kon-

nen, legte sich derselbe am geeigneten Orte in den Hinterhalt

und iiberfiel unvermuthet einen Fliigel des persisthen Heeres, den

er so griindlich schlug, dass Yezdegerd II den ganzen Feldzug

aufgeben und den Riickzug antreten musste. Es scheint sehr

wahrscheinlich, dass dem Yezdegerd II der Grund seines Miss-

geschicks bekannt wurde und ihn mit neuem Grolle gegen die

Christen erfiillte. Nach Elisaeus scheint es, dass er noch vor sei-

ner Riickkehr den Denshapuh abschickte mit dem Au ftrage, den

armenischen Priestern den Prozess zu machen und sie hinrichten

zu lassen. Verhdr und Hinrichtung sind bei den Armeniern zu

einer Legende geworden, die wir hier nicht zu wiederholen brau-

chen, aus der aber so viel hervorgeht, dass die Vorwiirfe, welche
den Priestern gemacht w urden, besenders die waren, dass sie wah-
rend des Aufstandes in Armenien Mager misshandelt und ge-

todtet, sowie Feuertempel zerstort und das heilige Feuer ausge-
loscht batten. Wegen dieser Yergehn, die wol ziemlich deutlich

nachgewiesen werden konnten, wurden sie zum Tode verurtheilt.

Die Adelichen, welche sich an dem armenischen Aufstand bethei-

ligt batten , wurden in Eran
,

in der Umgegend von Rai in Ge-
fangenschaft gehalten, anfangs strenge, doch wurde ihr Loos im-
mer mehr erleichtert und nur der Tod verhinderte Yezdeo-erd II

siewieder in ihrVaterland zu entlassen. Die Sdhne desHamayak,
des Bruders von Vardan (dieser selbst hatte nur Tochter hinter-
lassen) waren nach Eran gebracht worden und batten eigentHch
als Nachkommen eines Hochverrathers getddtet werden sollen
Yezdegerd II schenkte ihnen aber auf Fiirbitte ihres Oheims
Ashusha, Kdnigs von Iberien, das Leben (Lazar, v. Farp. c. 51).
Es deutet Nichts darauf bin, dass Yezdegerd II nach Besiegung
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des armenischen Aufstandes auf seine friihern Plane wieder zu-

riickgekommen sei uiid die gewahrte Amnestie zuriickgenommen

habe, es scheint vielmehr, dass der neue Markgraf Atrormizd das

Land im Ganzen mild regierte , was freilich nicht ausschliesst,

dass der Uebertritt zur mazdayacnischen Religion immer noch der

sicherste Weg zu Amt und Wiirden war und das Christenthum

eben nur geduldet wurde. Yezdegerd II starb iibrigens bereits

wenige Jahre nach dem Ende des armenischen Aufstandes , wel-

cher das am besten bekannte Ereigniss unter seiner Regierung

bildeL wahrscheinlich im Jahre 457.

16. Hormisdas III. Nicht alle unsere Quelleii erkennen

die Existenz der Regierung dieses Fiirsten an, welche indessen

sicher gestellt ist durch das Zeugniss des Shahname, Masudi und

Mirkhond
;

die iibrigen Gescliichtschreiber erwahnen zwar die

Regebenheiten, erkennen aber Hormisdas III nicht als Konig an;

zu beachten ist, dass auch Agathias ihn nicht kennt. Das Shah-

name — allerdings nur in der Ueberschrift — giebt diesem Ko-

nig nur ein Jahr, nach. Tabari scheint es indessen, dass seine

Regierung langer gedauert habe, auch die armenischen Geschicht-

schreiber • sagen , dass sich die Thronstreitigkeiteu durch meh-

rere Jahre erstreckten; Patkanian wird daher wol Recht haben,

wenn er Hormisdas HI von 457— 459 regieren lasst und meint,

dass seine Herrschaft jeden falls langer als ein Jahr gewahrt babe.

Clinton setzt den Regierungsantiitt des Peroses in das Jahr 458

und erwahnt die Regierung des Hormisdas III nicht, dasselbe

thut Muralt, der den Regierungsantritt des Peroses in das Jahr

459 setzt, Mordtmann (p. 12) will ihn gleichfalls gestrichen wissen.

Aber auch iiber andere Dinge ,
welche diesen Konig betreffen,

sind unsere Quellen nicht im Einklange. Nach dem ausdriick-

lichen Zeugnisse des Shahname wie Tabaris war Hormisdas der

jiingere, Peroses der altere Sohn des Yezdegerd II, nach den

armenischen Geschichtschreibem verhielt sich die Sache umge-

kehrt, Peroses ware der juiigere Sohn gewesen; in ersterera Falle

war es nicht in der Ordnung, dass Hormisdas III sich der Regie-

rung bemachtigte. Nach Ibn Alathir war Hormisdas HI Statt-

halter von Segestan, er miisste sich also mit Hiilfe der Bewohner

dieses Landes zum Konige aufgeworfen haben
;
nach Tabari war

aber Peroses beim Tode seines Vaters Statthalter von Segestan,

und diese Nachricht ist die wahrscheinlichere, der in der Resi-

S pie gel, Eran. AlterthuraskUDde. III. 24
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denz befiudliclie Sohn wird zunachst Gelegenheit gehabt haben,

sich der Ziigel der Regierung zu bemachtigen. Alle unsere

Qaellen stimmen darin iiberein , dass Peroses nach dem Regie-

rungsantritte seines Bruders nach Norden entfloh, allein iiber die

naheren Umstande gehen die Berichte wieder auseinander. Nach

Firdosi floh Peroses zu dem Konig von Caghanian, Namens

Faghanish, der ihn gegen Abtretung von Termed und Vesagird

mit einem Heere unterstiitzte . Nach Tabari war es Khushnevaz,

der Konig der Hayathaliten
, der spater auch in des Peroses

Schicksal eingriff, an den der fliichtige Prinz sich wandte , auch

behauptet er, dass Khushnevaz nicht sofort dem Drangen des

Peroses nach Unterstiitzung Gehdr gegeben
, denselben vielmehr

in Taleqan internirt habe. Erst nach mehreren Jahren, als es

sich zeigte, dass Hormisdas III schlecht regierte, habe sich

Khushnev^ bereit gezeigt den Peroses zu unterstiitzen ; die

ubrigen Geschichtschreiber wissen nichts von diesen Schwierig-

keiten, welche Peroses gefunden haben soli, und wir kdnnen die

Sache urn so weniger entscheiden, als uns ja die Lage der Dinge
in jener Zeit fast ganz unbekannt ist. Nach Elisaeus (p. 351)

war es ein gewisser Raham aus der Familie Mihran
, der Lehrer

des Peroses, welcher mit einem wenig zahlreichen Heere den
Hormisdas III angriff, gefangen nahm und dann erdrosseln liess.

Nach Ibn Alathir liess Peroses selbst seinen Bruder hinrichten,

und zwar in Rai und in Gemeinschaft mit drei anderen Personen
seines Hauses

;
doch kennt er auch einen anderen Bericht, dass

Peroses seinen Bruder nicht tddten, sondern bios fesseln liess.

Diess ist auch die Ansicht des Shahname
,
welches Werk nicht

nur versichert, dass Peroses seinem Bruder verzieh, sondern auch
bei einer spateren Gelegenheit denselben nochmals nennt. Aus
diesen widersprechenden Berichten geht nur so viel mit Sicher-
heit hervor, dass es dem Hormisdas gelungen war, sich auf kurze
Zeit der persischen Krone zu bemachtigen, dass er aber bald von
Peroses wieder gestiirzt wurde.

17. Peroses. Hamza von Ispahan giebt die Regierungs-
dauer des Peroses auf 27 Jahre an, die Ueberschrift bei Firdosi

1) Esistgewiss einFehler, wenn Mirkhond behauptet
, dass die Haya-

thaUten dem Peroses das Gebiet von Termed ubergeben batten. Cf. de sLv
p. 344 und die Note. ^
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nur auf 1 1 Jahre, eine genauere Angabe im Texte selbst babe ich

nicht gefunden. Agathias giebt ihm 24 Regierungsjahre , Ibn

Alathir und mit ihm Mirkhond schwanken zwischen 21^—26 Jah-

rerij Tabari giebt ihm 26^ Masudi 29 Jahre. In Uebereinstimmung

mit Agathias lasst ihn Clinton von 458— 482 regieren, Mordt-

mann von 457—48 3 ^ Hichter von 46 1—487^ Muralt 459— 483^

endlich Patkanian von 459—486. Nach dem Kbnigsbuche, dem
auch Mirkhond zustimmt, war das erste Regierungsjahr des Pe-

roses gliicklich, aber im zweiten Jahre schon begann die grosse

Diirre, die nach Tabari erst im siebenten Regierungsjahre anfing.

Es lasst sich nicht bezweifeln
^ dass dieses so vielfach berichtete

Ereigniss wirklich stattfand und die Ursache grosser Bedrangnisse

fur das Reich der Sasaniden war^ wenn auch klar ist^ dass unsere

Quellen die Sache vielfach iibertreiben. Unglaublich ist es, dass

die Diirre sieben Jahre wahrte ,
dass Fliisse wie der Tigris und

der Oxus austrockneten
,
dass die Vogel verhungert aus der Luft

herabhelen, aber eine schwere, langer andauernde Hungersnoth

ist nicht abzuleugneu. Einstimmig sind auch unsere Quellen in

dem Lobe, das sie dem Betragen des Peroses wahrend dieser

Priifungszeit zollen, sie geben ihm das Zeugniss, dass er Alles

that, was in seinen Kraften stand, um die Noth des Volkes zu

lindern : er Hess die Steuern nach , er zwang die Reichen ihre

Vorrathe mit den Armen zu theilen, nach Tabari Hess er auch

um grosse Summen Lebensmittel in den benachbarten Staaten

aufkaufen. Eine orientalische Uebertreibung ist es natiirlich

wieder, wenn behauptet wird, dass in Folge dieser weisen Mass-

regeln nur ein einziger Mensch aus Hunger gestorben sei.

Liest man die muhammedanischen Erzahlungen von der Re-

gierung des Konigs Peroses, so muss man glauben, es sei dieselbe,

abgesehen von diesem Naturereignisse ,
das wir eben berichtet

haben, in vollkommener Ruhe verlaufen und erst am Ende seiner

Regierung sei diese Ruhe getriibt worden. Allein die iibrigen

Berichte, voran die Erzahlungen der Armenier, beweisen
,
dass

dieser Konig durch kriegerische Ereignisse sehr in Anspruch ge-

nommen war. Wahrend der Thronstreitigkeiten zwischen Peroses

und Hormisdas hatte sich Vace, der Neffe des Peroses und Konig

von Albanien, unabhangig gemacht (cf. EHsaeus p. 351 flg.), er

kehrte auch nach der Thronbesteigung des Peroses nicht zum
^ Gehorsam zuriick, sondern hielt sich durch die Miethstruppen,

24*
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welche ihm die nordlichen Gebirgsvolker stellten. Die persischen

Truppen vermochteri allein nicht mit diesem Heere fertig zu wer-

den, auch sie warben also bei den Hunnen und anderen Volkern;

aber obwol sie auf diese Weise das Uebergewicht erhielten und

das Heer des Vace mebrfacli scblugen, so konnten sie denselben

doch weder gefangen nehmen noch tbdten , sie litten sogar sehr

theils durch Ueberfalle, mehr noch durch Krankheiten. Erst im

funften Jahre der Regierung des Peroses wurde dieser Streit bei-

gelegt, und zwar, wie es scheint durch einen Vergleich; Vace,

der sich unter Yezdegerd II zur Religion der Mazdayacnas be-

kehrt hatte, spater aber wieder zum Christenthum zuriickgekehrt

war, erhielt die Erlaubniss bei seiner Religion zu bleiben, und
es wurde ihm ein kleines Gebiet angewiesen, in welchem er

herrschen konnte. Eine schwere Sorge fiir Peroses waren iiber-

haupt die damals sehr machtigen Volker des Nordens sowol dies-

seits als jenseits des kaspischen Meeres. Im Jahre 465 — also

ein Jahr nach Heendigimg des Krieges in Albanien — horen wir

YOU einer Gesandtschaft
,
welche Peroses nach Konstantinopel

geschickt hat ^), um Geldbeitrage zu erhalten fiir die Unterhaltung

der Festung luroeipaach 2)^ die an den kaspischen Thoren lag.

1) Cf. Excerpta e Prisci historia p. 159 ed. Bonn.

2) Der Pass lo’jpoEtTt^a^
,
wie Prisons schreibt

,
oder wie w'ir

bei Johannes Lydus (de magistr. 3, 52) finden, soli nach St. Martin (bei Le-
beau 6, 2(>9. 442. 459) der Pass von Dariel sein, und mit Riicksicht auf die

damahgen Orknzen des byzantinischeii und des Perserreiches scheint diese
Annahme die naturliche, denn bei dem Vordringen der Feinde durch den
Pass von Dariel waren die roraischen wie die persischen Granzen gleich sehr
gefahrdet. Nach den Angaben des Johannes Lydus aber lasst sich nicht gut
bezweifeln, dass der Pass von Derbend gemeint sein muss, an dessen Schutz
die Romer wenig Interesse haben konnten

, nachdem Armenien getheilt und
Artaxata den Persern zugefallen war. Theodosius II hatte einen Beitrag zur
Erhaltung der Befestigungen in diesem Passe allerdings dem Yezdegerd II
zugesagt, weil ereben damals Allesbewilligte, was Yezdegerd II zu fordern
fiir gut fand

;
es ist aber ganz erkUrlich

, dass sich seine Nachfolger der an-
scheinend ganz nutzlosen Ausgabe zu entziehen suchten. — Der erste Theil
des Namens dieser Festung ist noch nicht srklart, St. Martin sieht darin das
armenischeVirapahak, d. i. Festung der Iberer, aber mit den Iberern hat
der Pass von Derbend nichts zu than. Dass aber zady

,
= arm. pahak, Festung

sex, scheint auch mir gewi.ss zu sein; ich mochte daher die Form Btpazady fur
die richtige halten. {Man vergl. uber dieForderungen des Peroses auch noch
Chronique de Josue le Stylite ed. P. Martin p. XV). Moglicher Weise beiuht

*
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indem er behauptete , dass es nicht bios ein persisches
, sondern

ein gemeinschaftliches Interesse der Perser und Ryzantiner sei,

die Volker des Nordens nicbt durch den Kaukasus zu lassen,

denii sie wiirden bei ibren Einfallen nicht bios persisches, son-

dern auch rbmisches Gebiet verheeren. Gleicher Weise verlan^teo
er auch Beitrage zu seinen Kriegen gegen die Hunnen, welche

Kidariten genannt >verden ; wir mdchten daher glauben , dass

diese Kidariten diesseits des kaspischen Meeres gewohnt haben,

denn dass die Hephthaliten in das roinische Gebiet einfallen

sollten, Mare schwer zu glauben. Der Kaiser Leo genehmigte

ubrigenskeinendieserVorschlage, sondern erklarte, erwerde einen

eigenen Gesandten ^vegen dieser Angelegenheit an den Perser-

kdnig schicken. Die Abweisung scheint den Peroses verdrossen

zu haben, denn er liess den griechischen Gesandten Constantius

iange in Edessa warten, bevor er ihn empfing; dcrselbe traf ihn

eudlich in Gorge (worin man nicht unwahrscheinlich das spatere

Jorjan vermuthet*), an der Granze der Kidariten, welche aufs

Neue zu iiberschreiten er sich eben anschickte^). Die Perser batten

den langen Krieg niit den Kidariten durch ein verstelltes Freund-

schaftsbiindniss zu endigen gesucht, derselbe war entstanden durch

dieVerweigerung eines Tributes, den die Perser glaubten von den

Kidariten fordern zu diirfen
;

zuletzt batten sie dem jungen Kb-
nig dieses Stammes, welcher Konchas genannt wird, ein Freund-

schaftsbiindniss und die Hand einer persischen Prinzessin ange-

tragen. Diesem Antrage hatte der Konig der Kidariten bei-

gestiramt, aber statt einer Prinzessin irgend ein anderes Madchen
erhalten

;
dieses Madchen, welches befiirchtete grausam ermordet

zu werden, m enn der Betrug ziifallig entdeckt wiirde, hatte frei-

willig den ganzen Hergang ihrein Gexnahle mitgetheilt, und

dieser hatte, um sich zu rachen , cine Anzahl persischer Offiziere

theils getodtet
,

theils verstiimmelt nach Persien zuruckgeschickt

die Form ’Io’jpo€i7:<zay auf einem Irrthume. Bei Agathangelos (p, 26 ed. Ve-

net.) lesen wir von Konig Khosrov
,
dass er die Thore der Alanen und ihren

Engpass (ziuroy pahakin] offnete, und der griechische Uebersetzer giebt die

angefiihrten armenischen Worte durch Zouapou rrupYOo, hat also das Pronomen
als Eigennamen aufgefasst ;

etwas Aehnliches mag auch hier vorliegen.

1 )
Man kann aber auch an Gurganj bei Khiva denken. VgL Vivien de

St. Martin : les Huns blancs p. 9.

2) Cf. Priscus 1. c. p. 219 fg.
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und dadurch diesen neuen Krieg heraufbeschworen. Den Kampf

mit den Kidariten scheint Peroses gliicklich beendigt zu haben,

denn wir horen^), dass er im Jahre 472 eine neue Gesandtschaft

nach Konstantinopel schickte, welche mittheilte , dass er die Ki-

dariten besiegt und ihre Hauptstadt Balaam eingenommen babe.

Auch mit anderen Volkern des Nordens, die durch die kaspischen

There einzudringen suchten, den Saraguren und Akattiren, hatte

Peroses im Jahre^ 468 zu kampfen^), wehrte aber ihre Einfalle

gliicklich ab.

Weniger gliicklich als gegen diese im Westen des kaspischen

Meeres wohnenden Volker war Peroses gegen die im Osten dieses

Meeres, welche um diese Zeit eine besondere Bedeutung gehabt

haben. Schon unter Ardashir Babegan sind wir den Kushan

begegnet, besonders aber unter Yezdegerd II, und wir haben ge-

sehen, dass dieser Fiirst zw^ar am Anfange seiner Regierung

gliicklich gegen den Kdnig der K'ushan kampfte, in den letzten

seiner Feldziige aber unterlag. Die Bewohner dieses Nordreiches

erscheinen unter Peroses und seinen Nachfolgern gewohnlich

unter dem Namen Hephthaliten 3)^ sie waren keiiie Nomaden,

sondern batten feste Wohnsitze, nach Tabari in Batlakhshan,

Balkh, Tokharestan und Gharjistan, nachMasudi in Bokhara und

Samarqand, sie scheinen aber ihre Herrschaft bis in die Granzen

Erans hinein ausgedehnt zu haben. Wir haben gesehen, dass

Peroses mit ihrer Unterstiitzung auf den Thron kam
, nicht ohue

Opfer an Land und Vermdgen, das gute Einvernehmen zwischen

1) Priscus 1. c. p. 165.

2) ibid. p. 161.

3) Cosmas Indicopleustes fschrieb um 533, cf. Lassen in d. Alterthumsk.

2, 773) nennt sie Xeiotol O'Lvoi und. ihr I^and Ouvvtot. Auch Agathias 4, 27

sagt : Ouv'rftxov ’
so nennt das Volk auch Theophanes

Chronogr. 1, 188 fg. ed. Nieb. ;
Procop. bell. Pers. 1 ,

3 nennt sie

ebenso Menander in Exc. de legationibus p. 295, 299 ed. Nieb., von dem wir

auch erfahren ,
dass die Hephthaliten in Stadten wohnten. Vgl. auch Theo-

phyl. Simocatta 4, 6 und 7, 7. Mirkhond bei de Sacy p. 343— 365, Mujmil

ut-tewarikh im Journal as. 1841. T. 12, 517. Die Armenier nennen sie Heph'

thagh (Lazar, von Farp. c. 73} oder Thetal (St. Martin Memoires 2, 373). Nach
Tabari (2, 128) soil haythal in der Sprache von Bokhara einen starken Mann
bezeichnen. Elisaeus fp. 32) gebraucht dafiir den Namen Itaghakan

, womit

vielleicht der Name der Stadt TMeqan zusaramenhangt. Cf. Collection des

historians de TArmenia 2, 368. Vivien de St. Martin halt sie fur die Yetha.
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beiden Nationen scbeint aber bald gestort worden zu sein. Wir

konnen zwei Kriege unterscheiden , welcbe Peroses gegen die

Hephthaliten fiihrte^ und beide Male ungliicklich. Von dena

ersten berichtet Procopius , wie er sagt nach der Erzablung von

Eusebius, der als Gesandter des Kaiser Zeno personlich an den

Ereignissen theilnahm. Durch verstellte Flucht batten die Heph-
thalilen den Peroses in einen Hinterhalt gelockt

,
an einen Ort,

der auf alien Seiten von steilen bewaldeten Hiigeln uingeben war,

welche dem Heere der Hephthaliten zum Verstecke dienten^).

Die Lage war sehr bedenklich, doch ist es nioglich, dass ein Ver~

zweiflungskampf die Perser noch aus ihrer Lage befreien konnte

;

dazu wollte es aber der Kbnig der Hephthaliten nicht komraen

lassen, er schickte eine Gesandtschaft an Peroses und Hess ihn

wissen, dass er ihn und sein Heer frei abziehen lassen wolle, M^enn

er ihm als seinen Oberherrn huldigen und schworen wolle, nie~

mals wieder gegen die Hephthaliten zu Felde zu ziehen. Andere

Schriftsteller (cf. Josue le Stylite p. XVI) fiigen noch hinzu, es

sei Peroses von dem romischen Kaiser Zeno um eine grosse

Summe losgekauft worden. Solche Bedingungen mussten den

Stolz eines persischen Grosskonigs auf eine schwere Probe setzen,

indessen es war kein anderer Weg zur Rettung und die Sophistik

der Mager im Heere des Peroses erleichterte demselben den Ent-

schluss. Es wurde dafiir gesorgt, dass die Ceremonie der HuL
digung des Morgens bei Sonnenaufgang stattfand, zur Zeit, als

die Perserkbnige jeden Tag der Sonne ihre Verehrung zu bezel-

gen hatten ; Peroses betrachtete die Huldigung
,
welche er dem

Kbnige der Flephthaliten leisten musste, als an die Sonne gerich-

tet, und glaubte sich nun durch seine Schwiire in keiner Weise

gebunden.

Es ist nicht anzunehmen, dass der Konig der Hephthaliten

sich mit blossen Worten begniigt habe, die Anerkennung seiner

1) Cf. Procop. de bell. Pers. 1, 3. Theophan. Chronogr. 1, 188, Die Er-

zahlung des Lazarus von Farp. c. 73 zeigt, dass ihm diese Geschichte auch

bekannt war.

2) Nach Tabari (2, 132) mussten wir den Schauplatz in die Waste zwi-

schen Merv und Balkh verlegen
;
da aber die Erz^hlung Procops auf ein Thai

mit bewaldeten Hiigeln hinweist, so diirfen wir vielleicht annehmen, dass Pe--

roses am Etrek aufwarts marschirte
,
wo am ersten solche Steilen zu finden

Bind. Cf. Bd. 1, 59.
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Oberherrsckaft bedingte ganz gewiss die Entrichtung eines jalir-

lichen Tributes von Seiten des Perserkdnigs^ und dieser Umstand

hat wol ebenso dazu beigetragen. den Peroses nach Verlauf eini-

ger Jahre zu einem neuen Kriege gegen die Hephthaliten zu be-

wegen, als die personliche Demiithigung, welche er erlitten hatte.

Den Plan zu dem neuen Feldzuge scheint Peroses sehr geheim

gehalten zu haben i)
,
nach der Erzahlung des Lazarus erfuhr das

persische Heer erst in Hyrkanien, gegen wen es gefiihrt werden

sollc; und alsbald verbreitete sich ein solcher Schrecken, eine

solche Muthlosigkeit im persischen Ileere^ dass dasselbe eher einer

Schaar von Yerbrechern glich, Avelche ihr Urtheil erwarten^ als

einer Anzahl von Helden
,
die in den Kampf zieht. Aber auch

die -Hephthaliten ahmten darin die Perser nach^ dass sie lieber

durch List als durch Tapferkeit siegen wollten, wie diess auch

friiher geschehen war. Zuerst liess der Konig der Hephthaliten

dem Peroses Vorstellungen machen und ihii an seinen fruheren

Eid erinnern^ aber Peroses , der sich nicht gebunden fiihlte, gab

eine trotzige Antwort. Der Konig der Hephthaliten grifF darauf

zu folgender List, welche von Procop am ausfiihrlichsten be-

schrieben wird. Er liess einen tiefen Graben machen, den er

aber mit Zweigen und anderen Dingen ausserlicli zu verdecken

befahl , dieser Graben war nur an einem Orte durch eine feste

Stelle unterbrochen , welche eine Art von Briicke bildete , auf

welcher etwa zehn Reiter den Graben sicher iiberschreiten konn-

ten. Die Reiterei der Hephthaliten zog nun dem anriickenden

persischen Heere entgegen und wandte sich, sobald sie desselben

an sich tig wurde, in eiliger Flucht riickwarts, wahrend die Eranier

sie hitzig verfolgten. Als nun die Hephthaliten an den Graben

kamen, schlossen sich ihre Reihen dicht an einander und sie

iiberschritten denselben an der ihnen bekannten sichern Stelle;

die Eranier
,
welche keine Gefahr ahnten , stiirmten in ausge-

dehnten Reihen nach und helen zumeist in den Graben
, wo sie

ihren Tod fanden, unter den Gefallenen befand sich auch Peroses,

nach Procop mit 30 seiner Sdhne. Nur Wenigen gelang es in

die Heimath zu entfliehen und dort jdie Kuiide von dem grossen

Missgeschick zu verbreiten, welches die persische Armee betrotfen

1) Vgl Procop. de bell. Pers. 1, 4. Lazarus v. Farp. c. 73. Theophanes

I. c. 1, 1S9. Cedrenus 1, 623 ed. Bonn.
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hatte. Procop (bell. pers. I, 4) iiiid Ceclrenus fl, 623) erwahiieu

aiich die Geschichte von einer sehr kostbaren Perle, welche Pe-

roses bei seinem Tode getrageii habeu soil uiid die spater nicht

wieder zum Yorscbein kam. Nacb Cedrenus besasseii die Ilepli-

thaliten dieselbe und wollten sie dem Justinian selbst urn einen

hohen Preis niclit verkaufen. Tabari erwahnt die Sadie gleicli-

falls, aber in einer etwas anderen Form. Peroses soil iiamlidi in

einer goldenen Kapsel an seinem Arme ein Schriftsti'ick getragen

haben, welches ein A erzeichniss seiner sammtlichen Schatze ent-

liielt. Dieses Schriftstiick mussteKhushnevaz dem Sufra zuriick-

geben, und dieser war durch dasselbe im Stande, die Zuriickgabe

der Beute bis auf die geringste Kleinigkeit zu betreiben.

Diese Angabeu des Procopius und Lazarus von Farp schei-

nen in der Hauptsachc wahrheitsgetreu zu sein
,

sie helfen uns

die Angaben der muliammedanisclien Schriftsteller berichtigen,

welche in den Ilauptsachen zwar audi ubereiiistiminen
,

soust

aber sich vielerlei Uebertreibungen schuldig machen. Am aus-

fiihrlichsten ist die Darstellung Tabaris, mit dem Ibn Alathir und

Mirkhond ziemlich ubereinstimmen *) . Nach Tabari ware der

Fiirst der Hephthaliten grausam und tyrannisch gewesen, darum

seieii vide seiner Unterthanen nach l^ersien entflohen und hatten

den Peroses zum Kriege angetriebeu. Der Fiirst der Hephthaliten

wusste wohl, dass er und sein Heer der persischen Armee nicht

gewachsen sei, er siegte angeblich durch die Aufopferung eines

seiner Fiihrer , fur dessen Benehmen offenbar die Erzahlung von

Zopyros (Bd. 2, 31Si zum A^fubild gedient hat, Dieser Fiihrer

liess sich mit abgehaueneu Handen und Fiissen an den AVeg le-

geu, an dem die Perser voriiberzogeii , und gab an von dem Ko-

nige Khushnevaz so grausam verstiiminelt zu sein
,

weil er zur

Gerechtigkeit ermahnt und vom Kampfe mit den Perserii abge-

rathen habe ;
er erbot sich nun , die Perser in fiinf Tagen durch

die Wiiste zu fiihren ,
withrend sie auf dem gewohnlichen Wege

deren zwanzig brauchen wiirden. Peroses vertraute sich und

sein Heer dem verstiimmelten Mamie trotz aller Wariiungen an

;

1) Tabari 2, 131 fg. Ibn Alathir I, 203 fg. Mirkhond p. 348 fg. Abwei-

chend erzahlt Josue Stylites 'p, XVI ed. Martin;, es sei Peroses wieder leben-

dig entlassen wordeii um die Summe von 30 Talenten Gold; da er nur 20 be-

zahlen konnte, so musste er seinen Sohn Qobad als Geisel zuriicklassen
,
erst

in einem dritten Kriege sei Peroses geblieben.
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aber als die funf Tage langst vergangen >varen, hatte man das

Ende der Wiiste noch immer nicht erreicht, Menscken und Vieh

starben in grosser Menge und am Ende der Fiihrer selbst, den-

nocb blieb nichts iibrig als vorwarts zu marschiren
, da die Urn-

kehr der gewisse Tod gewesen ware. Als die persische Armee

endlich das aiigebaute Land wieder erreicbte
,
war sie in einer

solchen Yerfassung, dass ihr nichts iibrig blieb^ als den Khushne-

vaz urn Frieden zu bitten. Dieser war bereit^ den Peroses und

sein Heer wieder abziehen zu lassen, unter der Bedingung jedoch,

dass Peroses beschwore , eine Saule
^
welche Khushnevaz als die

Granze seines Beichs setzen lassen wiirde^ niemals zu iiberschreL

ten. Die Saule wurde aufgerichtet, Peroses leistete den Eid und

kehrte in sein Land zuiiick ; aber als 3—4 Jahre vergangen wa~

ren
,
da fand er es unmdglich

,
die Schmach langer zu ertragen

und fragte den obersten Mobed, ob es denn kein Mittel gebe, ihn

von seinem Eide zu entbiiiden^ was dieser zwar verneinte, da-

durch aber den Peroses in seinem Vorhaben nicht erschiitterte.

Dieser sammelte nun ein grosses Heer und 500 Elephanten; so

ausgeriistet brach er nach Norden auf, seine durcli Schonbeit aus-

gezeichnete Tochter Peroz-dokht nahm er mit sicli
, wahrend er

seine beiden Sohne Balash und Qobad zu Hause liess unter der

Obhut des erfahrenen Sufra^), der friiher Statthalter in Seistan

gewesen war. Als Peroses an die Stelle kam, wo die Saule stand,

liess er dieselbe umwerfen und auf Wageii vor dem Heere her-

fahren , so glaubte er den Eid zu umgehen
, der ihm verbot die

Saule zu iiberschreiten. Allein die Strafe fiir den gebrochenen

Eid blieb nicht aus und Peroses ging auf die oben schon erzahlte

Weise zu Grunde 2)

,

Anders als Tabari erzahlt das Konigsbuch die Sadie, das-

selbe ist sichtlich bemiiht, den Zug des Peroses als ganzlicb un-

motivirt darzustellen. Nach dem Berichte des Firdosi herrschte

zwischen den Hephthaliten und dem persischcn Eeiche der tiefste

Frieden, denn Vararan V hatte bei dem Friedensschlusse (p. 353)

eine Granze bestimmt, bis zu welcher das eranische Gebiet rei-

1) Mirkhond p. 350 nennt diesenMannSukhra und sagt, derselbe sei vom
kdniglichen Stamme gewesen.

2} Masddi setzt (2, 195) die Stelle, wo das persische Heer seinen Unter-

gang fand, in die Nahe von Merv er-riid.
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chen sollte. Diese Granze iiberscliritt Peroses in seinem Ueber-

muthe; seinen altesten Sohn Qobad nahm er mit sich^ den jiinge-

ren Halash Hess er ziiriick und vertraute ihm die Regierung ; ein

voriiehmer Perser, Namens Serkhan (Sufra)^ war ihm als Stiitze

beigegeben. Vergebens waren alle Vorstellungen , welclie der

Hephthalitenfiirst Khushnevaz dem Peroses machen Hess; die

oben erwahnte List bewirkte dann die Verniditung des persischen

Heeres, Peroses und sein Bruder Hormuz blieben todt, Qobad
ward schwer verwundet aber noch lebend aus dem Graben ge-

zogen, mit Fesseln beladen und in der Gefangenschaft gehalten.

Hinsichtlich der inneren Politik blieb Peroses den Grundsatzen

Yezdegerds II getreu, er betrachtete die mazdayacnisdie Religion

als Staatsreligion und stellte sicdi feindlich gegen andere Religio-

nen^ welche er nach Kraften zu unterdriicken suchte. So horen

wir bereits im Jahre 165^ dass Peroses sich durch seinen Ge-
sandten in Constantinopel beschwerte^) liber, den Sdiutz der

fliichtigen Perser (die gewiss zum grossen Tlieile (’hristen waren)

im byzantinischen Reiche, ferner liber die Bedrlickung der jenseits

der persischen Granzen >vohnenden Bekenner der niazdayacni-

schen Religion ^ welche man dadurch von ihrem Glauben abzu-

bringen gedachte. Beide Beschuldigungen Avies der byzantinische

Hof als unbegrlindet zuriick , man sieht aber
,
dass Peroses sich

als Schirmherr des Parsismus betrachtete. Yon stronger Ahndung
von Vergehen gegen Mazdayacnier zeugt auch eine NachrichL

welche Hamza (p. 56) uns erhalten hat. Fanatische Juden in

Ispahan hatten zwei vornehrae Mager umgebracht, ihnen die

Haut abgezogen und dieselbe^ wie es heisst, fur ihre Zwecke ver-

Avendet. Zur Slihne flir diese Unthat Hess Peroses die Halfte der

Juden in Ispahan umbringeii und ihre Kinder dem Feuertempel

^hinish-Aderan in Hervan-) als Tempeldiener libergeben. Yon
Verfolgung der persischen Christen durch Peroses erzahlen uns

auch christliche Quellen (vgl . Assemani bibl. or. 3^ 1. BOS) . Unter

einem solchen Konige hat die christliche Partei in Annenien na-

tlirlich keine guten Tage gesehen
^
doch Avar dieselbe lange Zeit

1) Priscus 1. c. p. 1 59.

2) Der Name Hervan scheint mir derselbe zu sein Avie Hrev bei den ar-

menischen Geschichtschreibern
;
Elisaeus und Lazarus bezeichnen mit diesem

Namen die Umgegend von Rai.
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hindurch entweder zu schwach oder die Herrschaft des Peroses

zu kraftig, als dass es zu einem offenen Aiisbrucli kommen
koniite^). Die wegen des armenischen Aufstandes in Eran ge-

faiigeii gehalteneii Adeliclieii hatte Peroses gleich am Aiifange

seiner Regierung begnadigt^ aber erst in seinem 6. Kegierungs-

jahre nach Armenien zuriickgeschick weil er ibnen nicht traute^

so lange als der Aufstand in Albanien wahrte. Der von Yezde-

gerd II in Armenien eingesetzte Markgraf Atrormizd Av urde nacli

dem Regierungsantritte des Peroses seines Amtes enthoben und

durch Izad-Veshnasp ersetzt, der das Land bedriickt haben soli,

jedenfalls aber die Christen zurucksetzte und den Uebertritt zur

mazdaya^nischen Religion begiinstigte; in der Thatfehlte es auch

nicht an Armenieni, Avelche aus Aveltlichen Absichten ihren Glau-

ben verleugneteii und nach Art der Renegaten mit grosser Ge-

hassigkeit gegen ihre friiheren Glaubensgenossen auftraten, so

dass sie sclbst die Yerachtung der Perser herausforderteii
, aber

der Patriarch Kiiith, der die Bekehrungen zu verhindern siielite,

wurde abgesetzt. Die drei von Yezdegerd 11 begnadigten Sohne

des MamikonierHmayeak warcii von ihrem OheimAshusha nach

Iberien gebracht und ihrer Mutter— der Schwester des Konigs—
zuriickgegebeii Avorden. Ihre Namen Avaren ^"ahan, Vasak und

Ardashes, zu ihiien gesellte sich ein vierter Bruder Yard, der nie-

mals nach Persien gekommen Avar
;

alle \ ier 8dhne Avurden A^on

ihrer Mutter in der christlichen Religion erzogen, wie es sich fiir

die Nachkommen Gregors des Erleuchters geziemte. Mit der

Begnadigung A\ar auch Zurlickgabe der confiscirten Giiter ver-

bunden, sie gingen auf Yardans Neffen iiber, da Wirdan nur

Tochter hinterlassen hatte
;
der blosse Name des Geschlechts war

indessen schon hinreichend, um den Neffen des friiheren Ober-

feldherrn in Armenien ein hohes Ansehn zu verleihen. Ilnter den

vier Sdhnen Avar Yahan der alteste, der bald zu einem geachteten

Manne heraiwuchs und selbst von den persischen Machthabern

manche Auszeichnung erfuhr, von einer politischen Rolle schlos-

sen ihn indessen die Yergehen seines ^ aters aus, Yahan Avar

eifrigbemiiht den Yerdacht zu beseitigen, der sich am persischen

Hofe sehr natiirlich an seinen Namen kniipfte, sein Verlangen

nach politischem Eiiifluss war so gross, dass sogar er, der Nach-

1) Cf. Lazarus von Farp. c. 54 fg. und besonders c. 59,
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komme des arraeiiischen Apostels
,
sich nicht scheute zur Reli-

gion der Mazdayacnas iiberzutreten. Allein er erreichte seineii

Zweck nicht j das Misstraueii des Peroses blieb und wurde von

den Feinden des Vahan mit Hinweis auf die Vergangenheit des

Geschlechts der Mamikonier eifrigst genahrt
;
Vahan musste sich

begniigen das Haupt seines Geschlechtes zu sein und auf Ehreii-

ainter verzichten, welche von den Persern vergeben wurden.

Dieses Beiiehmen des Peroses trieb den Vahan in die Partei der

Unzufriedenen und spater zuriick zum Chiistenthum ; die Gele-

geiiheit eine Rolle zu spielen zeigte sich aber fiir ihn und seine

Partei erst irn 25. Jahre der Regierung des Peroses (484) . Wie in

Armenien so war auch in Iberien wahrend der Regierung des

Peroses die Partei der Mazdayacnas die herrsohende gewesen, in

deui genarmten Jahre aber todtete dort A akhtang den mazdayacni-

scheii Kbnig Vazgen, bemachtigte sich des Reiches und stiitzte

sich auf die christliche Partei. Alsbald Hessen sich die Wirkungen

in Armenien spiiren. Der Markgraf hatte das aimenische Heer

uin diese Zeit in Albanien verwendet, wo die Christen in dem-

selben von den Renegaten viele Unbill batten ertragen raiissen

;

uuvorsiehtiger Weise fuhrte er dasselbe nach Armenien zuriick, und

alsbald nahm der Aufstand einen solchen Umfang an, dass Veshnasp

es gerathen fand
,
in das benachbarte Atropatene zu entfliehen.

A^ahaii scheiiit anfangs geschwaiikt zu haben , ob er sich dem

Aufstande anschliessen solle oder nicht, von seiner Betheiligung

hielt ihn nicht niir die bekannte Unzuverlassigkeit des armeni-

schen Adels, soudern wol noch mehr die Erwagung ab, dass sein

Binder Vard als Geisel am persischcn Hofe weile und die Erhe-

bung mit dem Leben biissen miisse, er ist wol erst beigetreten,

als er die Nachricht erhielt, dass es seinem Bruder gegliickt sei

zu entfliehen. Ein Einfall, den der Markgraf Veshnasp aus dem

benachbarten Atropatene machte, wurde gliicklich zuriickgeschla-

geii, aber das folgende Jahr (485) brachte grossere persische

Heere und ernstere Angriffe und es verlief fiir den Aufstand nicht

giinstig. Die Perser erkannten richtig, dass der Hauptsitz des

Aufstande s nicht in Armenien, soudern in Iberien sei
;
unter den

Oberbefehl des Vakhtang hatte sich auch A^ahan gestellt, der das

in seiner Familie erbliche Amt des Oberfeldherrn ubernommen

hatte, wahrend der Bagratunier Sahak von den Aiifstandischen

zum Markgrafen ernannt w orden war. Der persische Feldherr
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Mihran richtete sofort seine Aufmerksamkeit auf Vakhtang, und

liess sich in seinem Marsche auch durch einige kleine Erfolge

nicht aufhaiten, welche Vahan iiber die persischen Truppen er-

rungen hatte, ehe dieselben noch vollst^dig beisammen waren.

Vakhtang, der sich zu schwach fuhlte
,
um dem heranziehenden

Mihran die Spitze zu bieten, rief alsbald den Vahan mit seinen

Armeniern zur Hiilfe herbei, die Folge war, dass beide vereint

von Mihran geschlagen wurden in einer entscheidenden Schlacht,

in welcher der Markgraf Sahak, Vahans Bruder Vasak und viele

andere armenische Grosse das Leben verloren. Der armenische

Geschichtschreiber will den Verlust der Schlacht dem Verrathe

des Vakhtang zuschreiben, es ist aber kein rechter Grund fiir

diese Annahme vorhanden ;
allerdings hatte Vakhtang angegeben,

dass er Hulfstruppen von den Hunnen erwarte, welche nicht er-

schienen , er mag aber darin ebenso getauscht worden sein wie

die Armenier. Wie dem auch sei, es lasst sich nicht bezweifeln,

dass sowol das armenische als auch das iberische Heer sich als

gleich feig erwiesen, und dass keines von beiden nach dieser

Schlacht sich mehr im oiFenen Felde zeigen konnte. Der Krieg

ware gewiss bald beendigt geweseii, hatte nicht Peroses den

Mihran sammt seinem Heere aus Iberien und Armenien zu sich

gerufen, um ihn in seinem Feldzuge gegen die Hephthaliten zu

begleiten. Dadurch wurde es dem Vahan moglich, nach Arme-
nien zuriickzukehren und wieder etliche Streitkrafte an sich zu

ziehen, mit denen er aber etwas Grosses nicht ausrichten konnte,

und als im Jahre 487 llazaravukht mit eihem grosseren Heere

erschien, musste Vakhtang nach Kolchis entfliehen und Vahan

irrte zuletzt mit nur 30 Begleitern im Lande umher. Da traf un-

vermuthet die Hiobspost von der Niederlage und dem Tode des

Peroses ein, welche zunachst die Folge hatte, dass Hazaravukht

mit seiner Armee nach Eran zuriickeilte , wo man seiner Dienste

nothwendiger bedurfte; zugleich aber bildete dieses Ereigniss

elnen Wendepunkt fiir die Gescliicke Armeniens, wie uns die

Geschichte der nachsten Sasaniden zeigen wird.

Nach morgenlandischen Schriftstellern soli Peroses auch

mehrere StMte gegriindet haben. Hamza (p. 55) giebt Eai,

Joijan, Aderbaijan und Indien als die Oegenden an, in welchen

er neue Stadte anlegte. Nach Tabari (2, 131) baute er eine Stadt

Ram-Peroz in der Gegend von Rai
, eine zweite Stadt gleichen
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Namens in Aderbaijan^ die dritte Stadt Eushen-Peroz lag im Ge-

biete von Gurgan. Nach Hamza fuhrten die indischen Stadte die-

selben Namen, doch sagt er nicht wo sie lagen.

18. Balash^) . Wie ge’vvohnlich sind die Nachrichten_, welclie

sich iiber diesen Fiirsten und seine Eegierung erhalten haben,

vielfach im Widerspruche gegeneinander. Am meisten iiberein-

stimmend sind die Angaben iiber die Dauer der Eegierung die-

ses Fiirsten; Firdosi giebt ihm zwar in der Ueberschrift fiinf

Jalire, aber im Texte selbst ist nur von vier Jahren die Eede, und

diese letztern Angaben bestatigen auch alle iibrigen Geschiebt-

schreiber, griechische, armenische und muhammedanische^ welche

diesen Kdnig iiberhaupt erwahnen. Demgemass lasst ihn Eichter

von 488— 491 regieren, Clinton von 482—486, Mordtmann von

483—487, Muralt 485—488, Patkanian von 486—490. Dagegen

muss es zweifelhaft bleiben, ob Balash der Bruder oder der Sohn

des Peroses gewesen sei
;

fiir erstere Nachricht entscheiden sich

die armenischen Schriftsteller, denen sich auch Procop (1. c. 1, 5)

anschliesst, und sie scheint auch die wahrscheinlichere. Die Fa-

milie des Peroses muss iibrigens sehr zahh*eich gewesen sein —
wir haben gehort, dass Procop 30 seiner Sohne mit ihm fallen

lasst — und es mdgen immerhin mehrere jiingere Sohne dessel-

ben zu Hause geblieben sein. Nach Firdosi wiire auch Qobad mit

in den Krieg gezogen und verwundet in die Hande der Feinde

gefallen, nach Tabari und den Geschichtschreibern , welche sich

an ihn anschliessen ,
ist er zuriickgeblieben , und es ist unsere

Ueberzeugung ,
dass diess das Eichtige ist. Wir werden unten

nochmals auf diesen Punkt zuriickkommen.

Procop (1. c. 1, 4 fin.) nennt den Balash weder als Eeichs-

verw^eser, noch als Nachfolger des Peroses, was ein ofienbares

Versehen ist; dagegen giebt er die unzweifelhaft richtige Notiz,

dass die Perser zwei Jahre lang den Hephthaliten tributpflichtig

waren. Die wenig beneidensw’erthe Aufgabe des Balash war es,

das Ungliick, welches iiber Eran hereingebrochen war, nachKraf-

ten zu lindern, iind das scheint er auch ehrlich und mit gutem

1) Diess ist die Form des Namens, welche die muhammedanischen Ge-

schichtschreiber gebrauchen
;
an sie schliesst sich bei Procop nahe an.

Die Armenier nennen den Kdnig Vagharsh
;
auf den Miinzen nennt er sich

Varkas, eine Form, die mit der obigen nicht leicht zu vereinigen ist.
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Erfolge gethan zu haberi. Wenii er durch das Anerbieten eines

Tributs das wehrlose Reich der Sasaniden vor einer feiiidlicheii

Invasion bewahrte^ so wird ihm diess Niemand veriibeln konnen.

Das Erscheinen des Hazaravukht mit seinem Heere aus Armenien

gab dem Lande wieder eine Armee, Balash und die Grossen Per-

siens fiihlten, dass man suchen miisse eine Versohnung mit den

christlichen Provinzen anzubahnen , statt dieselben durch muth-

willige Angriffe auf ihre Religion immer in Aufregung zu erhal-

ten ; am wichtigsten wai; die Versohnung mit Armenien , da

dieses Land auf Iberien und Albanien einen unleugbaren Ein-

fiuss ausiibte ; daher wurden Vertrauenspersoneii nach Armenien

gesandt^ an deren Spitze Nikhor Veshnaspdat stand, um mit

Abakan zu unterhandeln. Auch A ahan und seine Anhanger waren

des nutzloseii Krieges iniide , sie ergriffen mit Freuden den A"or-

schlag des Nikhor, dem sie auf drei Bedingungen hin die Riick-

kehr zum Gehorsam in Aussicht stellteii. Die erste dieser Bedin-

gungen war freie Religionsiibung, Beseitigung der Feuertempel,

wodurch wahrscheinlich die Anerkennung des Christenthums als

Landesreligion ausgesprochen werden sollte. Als Folge dieser

Anerkennung wurde weiter verlangt, dass die bisherige Praxis

aufgegeben werde, nach welcher der Uebertritt zum Parsismus

als der sicherste Weg betrachtet werden konnte, der zu Ehren-

stellen fuhrte. Die zweite Bedingung \^ar, dass kiiiiftighin zwi-

schen guten und bosen Menschen
,
zwischen den alten adelichen

Familien des Landes und den Emporkommlingen besser unter-

schieden werden solle als bisher. Diese Bedingung bezog sich

offenbar auf die Renegaten, welche bisher das Laud vielfach be-

driickt batten und nun entfernt werden sollten. Endlich wurde

drittens noch verlangt, dass der Konig das Land unter seine

A'erwaltung nehmen und nicht, wie bisher, die wichtigsten Ge-

schafte durch Zwischenpersonen abmacheii solle. Nikhor fand

diese Bedingungen ganz billig und versprach sie dem Konige vor-

zulegen. Eine giinstige Gelegenheit zeigte sich sofort fiir Vahan,

den Dank des Konigs sich zu verdienen
,
noch ehe er dessen

formliche Amnestic erhalten hatte. Zareh, ein Sohn des Peroses,

hatte sich gegen Balash emport, und unter den damaligen Um-
standen war eine Verstarkung der Reiterei des Konigs hochst

1; Cf. Laz. v. Farp. c, 75 fg.
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wiinschenswerth
;
Nikhor rietli deni Vahaii, eine Abtheilung Ar-

menier zu den Truppen des Konigs zu ontsenden^ und Vahan be-

folgte diesen Rath^ der ihm einen Antheil an deni Siege iiber den

Emporer verscbafFte, der bald nachher ergrifFen und hingericlitet

wurde. Als nun kurz darauf die Verzeihung des Konigs eintraf,

begab sich Vahan selbst an den Hof des Halash, wo er mit Aus-

zeichnung empfangen wurde
;
er wurde als Oberhaupt des Hauses

der Mainikonier anerkannt und erhielt die Wiirde eines Oberfeld-

herrn liber die armenischen Truppen, welche seine Vorfahren

gleichfalls besessen batten : auch andere seiner Anhanger wurden

mit W iirden und Auszeichnungen bedacht. Zum Markgrafen Ar-

meniens wurde ein gewdsser Andekan ernannt
,

ein Mann von

milder Denkungsart, der aber st hon nach weuig Monaten seine

Wiirde wieder in die Hande des Konigs legte, und demselben

rieth
, sie gleichfalls dem Vahan zu iibertragen , denn derselbe

kenne bereits das Land , w ahrend es fiir einen Perser Jahre er-

fordere, bis er sich die nothigen Kenntnisse erworben habe; dann

sei die Verwaltung eines arrneiiischen Grossen, der von den Ein-

kiinfteu seiner Giiter lebe, w eit billiger als die eines Auslanders,

der mit Familie und Dienerschaft vom Staate erhalten werden

miisse
;
endlich sei die Fahigkeit und Redlichkeit des Vahan un-

bezweifelt. Der Kdiiig folgte dem Rathe seines Dieners, und Va-

han vereinigte nun die beiden hdchsten Wurden in seiner Hand^

zu grosser Freude seiner Landsleute. Die langjahrigen Misshel-

ligkeiten zwischen Persien und Armenien waren auf diese Weise

gliicklich beendigt und ein dauernder Frieden beider Lander in

Aussicht gestellt.

Kaum hatte indessen Ralash einen der Kronpratendenten

beseitigt, der ihm aus der Familie des Peroses entstanden war,

als in der Person des Qobad ein neuer auftrat. Sein Schicksal ist

enge verkniipft mit dem des Sufra oder Sukhra ,
den wir oben

sehon als Beirath des Reichsverwesers Balash kenneu gelernt

haben. Nach Firdosi war derselbe aus Shiraz gebiirtig und Statt-

halter in Zabulistan, nach Tabari w ar er aus koniglichem Ge-

schlechte und Statthalter in Seistan gewesen, ehe ihn Peroses

mit dem hohen Posten betraut hatte. In der Hauptsache stimmen

alle muhammedanischen Quellen darin iiberein ,
dass Sufra , so-

bald er die Niederlage des Peroses erfuhr, mit einem neuen Heere

gegen Khushnevaz gezogen sei und denselben gezwungen habe,

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III. 25
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sowol den gefangenen Qobad, als auch die ganze Keute wieder

herauszugeben
;
nach Tabari bequemte sich Khushnevaz beim

Herannahen des Sufra aus blosser Furcht zur Erfiiliung dieser

Bedingungen, nach Firdosi war diess erst die Folge einer Schlacht,

welche die Hephthaliten verloren batten, und wenn Sufra ihnen

nicht hartere Bedingungen auferlegte, so geschah diess bios dess-

lialb, weil er den Vertrag heilig hielt, den die Hephthaliten mit

Vararan V geschlossen batten. Nach Tabari bieten die erfreuten

Perser dem Sufra nach seiner lliickkehr die Krone an, welche er

ausschlagt und rath den Halash zum Konig zu wahlen ; auf diese

Nachricht hin entflieht Qobad zu den Hephthaliten und kehrt von

dort erst vier Jahre spater zuriick, als Balash gestorbeu ist. Nach

Firdosi bringt Sufra den Qobad im Triumphe nach Eran zuriick,

wo er wie auch Qobad von Balash mit Ehren empfangen wird
;
vier

Jahre spater entfernt er den Balash als einen untiichtigen Regen-

ten und setzt den Qobad an seine Stelle. Mujmil lasst den Balash

sogar seiiien Bruder Qobad iiberleben und in Iraq eines natiir-

lichen Todes sterben. Alle diese Nachrichten verdienen nur

einen sehr bedingten Glauben. Der persische Stolz empbrte sich

gegen den Gedaiiken, dass eine Niederlage seiner Heere unge-

racht bleibe, viel weniger noch niochte er zugestehen, dass man
sich zur Zahlung eines Tributes bequemen musste. Die Treu-

losigkeit des Peroses ward als der einzige Grund der Niederlage

angesehen; sobald ein persisches Heer unter einem Fiihrer er-

scheint, der an diesem Frevel keinen Theil hat, ist es natiirlich

siegreich. Zweifelhaft bleibt es , ob Sufra zuerst die Erhebung

des Balash auf den persischen Thron begiinstigte
,
nachdem die

Nachricht von dem Tode des Peroses eingetroffen war, und ob der

unzufriedene Qobad schon damals zu den Feinden des Vater-

landes fliichtete , oder ob diess gleichzeitig oder erst nach dem
Aufstande des Zareh geschah (fiir dessen Erhebung wir bios das

Zeugniss des Lazarus von Farp haben). Die letztere Annahme
scheint uns wahrscheinlicher, wenn wir bedenken, dass Qobad

auf seinera Zuge nach dem Norden von Zarmihr, dem Sohne des

Sufra, begleitet war, der dem rebellischen Prinzen wol mit Be-

willigung seines Vaters folgte. Dass aber Qobad bei den Heph-
thaliten Unterstiitzung fand , mag damit zusammenhangen , dass

Balash im dritten Jahre seiner Regierung aufhorte den Siegern

im Norden Tribut zu zahlen, sei es, weil er sich nun zum Wider-
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stande stark genug fiihlte, oder auch weil ihm das Geld mangelte.

Darin stimmen alle unsere Quellen iiberein , dass es zu einem

Kampfe zwisehen Balash und Qobad nicht kam
, es ist also das

Wahrscheinlichste
, dass Balash starb^ ehe die Feindseligkeiten

begannen. Einige unserer Quellen (Hamza, Mirkbond) schreiben

dem Balash auch die Griindung einer Stadt zu, die Balashabad

hiess und in der Gegend von Ktesiphon lag
,
Hamza nennt noch

Balashazz in der Gegend von Hoivan. Bei Yaqiit wird auch eine

Burg Balashjird in der Gegend von Merv auf Balash zuriickge-

fiihrt. Von grosser Bedeutung sind diese Bauwerke kaum gewe~
sen

,
aber als eminent friedlicher Konig hatte Balash um das

persische Reich seine grossen Verdienste, wenn nicht die weni-

gen Nachrichten triigen, die uns von seiner Regierung geblieben

sind.

19. Qobad 2) I. Die Regierung des QobM bildet einen

vollkommenen Gegensatz gegen die Regierung seines Vorgangers :

sie ist eben so lang als jene kurz wa^*, ebenso bewegt und kriege-

risch als die vorhergehende ruhig und friedlich. Wir theilen sie wie

unsere Vorganger in zwei Halften, welche durch die kurze Zwi-

schenregierung des Zamaspes auseinander gehalten werden. Die

Gesammtregierung des Qobad giebt das Konigsbuch auf 40, Aga-

thias, Hamza undiMujmil auf 41, endlich Masudi und Ibn Alathir

auf 43 und Malalas (p. 47 1 )
auf 4 3 Jahre und 2 Monate an, in diesen

Zahlen ist die Zwischenregierung des Jamasp mit einbegriffen,

wie Hamza ausdriicklich sagt. Ueber die Zeit, da Jamasp zur

Regierung kam, gehen unsere Quellen wieder auseinander, nach

Ibn Alathir fand die Absetzung des Qobad im 10., nach Agathias

im 11, und nach Tabari im 12. Jahre seiner Regierung statt, nach

1) Die Angabe bei Theophanes fChron. 1, 191) und Theodoras (2,51),

dass Qobad den Balash gefangen genommen und geblendet habe, beruht wol

auf einer Verwechslung mit dem spater zu erwahnenden Zamaspes. Uebrigens

erzahlt auch Josue Stylites (i. c. XX)

,

dass Balash des Reiches beraubt und

geblendet wurde; er sei von den Magern gehasst worden, weil er Bader ein-

richten wollte, worin sie eine Entheiligung des Wassers sahen.

2) Der Name Qobad ist der alte Name Kavata, wie er im Avesta und in

der mythischen Zeit erscheint. Wir nehmen den Jamasp nicht in die Reihe

der Sasanidenkonige auf, wiewol Miinzen von ihm vorhanden sind, da seine

Regierung auch im Kbnigsbuche und sonst nur als Zwischenregierung aufge-

fasst wird.

25 *
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dem Konigsbuche rniissen wir eiiien friihereii Zeitpunkt aaiieh-

men, wie wir sehen werden. Die Dauer der Zwischenregierung

des Jamasp ist gleicbfalls streitig : Masudi lasst iliii 2 , Agathias 4

und Tabari (2,151) 6 Jabre regieren. Die armenischen JSchril't-

steller weichen vou den obigen Angaben etwas ab *) . Sepeos lasst

auf den Peroses den Jamasp niit Sjahriger Regierung folgen, danu

den Qobad mit 41 Jahren, diess ist ein offenbarer Irrtbum. An-

dere, wie A^ogbik, lassen den Qobad erst 11 Jabre regieren,

dann den Jamasp 4 Jabre und dann weiter den Qobad nocb 31

Jabre. Samuel von Ani giebt dem Qobad 7 Jabre vor Jamasp,

diesem 2 Jabre, dann dem QobM 17 Jabre. — Von den neueren

Cbronologen lassen Ricbter den Qobad 1 von 491— 531 und

Mordtmann von 487 — 531 regieren, Muralt von 483— 531, Fat-

kanian von 490—531. Bartbolomai glaubt nacb den Miinzen an-

nebmen zu rniissen, dass Qobad zuerst von 491— 500 regierte,

dann Jamasp von 500—503, endlicb Qobad zum zweiten Male

von 503—531. (Vgb aucb Mordtmann 1. c. p. 18 flg.)*

Die Gescbicbtscbreiber fallen fast alle ein sebr bartes Urtbeil

liber Qobad sie nennen ibn beftig und grausain gegen seine

Untergebenen, besonders aber beben sie bervor, dass er von den

alten JSitten abgewicben sei und sicb den Lebren Mazdaks zuge-

wendet babe, unter denen die eine mit Abscbeu bervoigeboben

wird, welcbe die Gemeinsamkeit der Frauen lebrt. Diese Hin-
neigung zu ketzeriscben Lebren diirfte denn aucb bei Cbxisten

und Morgenlandern nicbt wenig dazu beigetragen baben
,
dem

Qobad einen scblecbtern Namen zu macben ais er verdient, es

muss wenigstens bervorgeboben werden, dass der Gedanke einer

Steuererleicbterung zuerst von ihm ausging , wenn sie aucb erst

sein Sobn wirklicb durcbgefiibrt bat
,
ein Zeicben

,
dass er docb

aucb ein Plerz fiir die Noth seiner Untertbanen batte.

Aus der ersten Regierungsperiode des Konig Qobad ist nur

eine einzige Kriegstbat zu verzeicbnen, die nicbt einmal allgemein

beglaubigt ist, ein Zug gegen die Kbazaren. Da dieses Volk
seine Wobnsitze am Don und an der Woiga liatte, niiisste Qobad
sebr weit gegen Norden gekommen sein, aber nacb Ibn Alatbir

(1, 298] scbeint es, dass die Kbazaren einen Einfall nacb Eran

1) Cf. Patkanian L c. p. 178.

2) Vgl. Agathias 4, 27, Theophylact. Hist. 4, 6. Cedrenus 1, 624.
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gemacht und bis Dainavar vorgedrungen waren , worauf Qobad

sie vertrieb und bei dieser Gelegenheit die gauze Araxesebene

bis iiach Sbirvan in seine Gewalt brachte und dort die Stadte

Kaileqan und Hardaa griindete, wahrscbeinlich um die Kriegs-

gefaiigenen dort anzusiedeln, Ausserdem fallen nur noch zwei

wichtige Ereignisse in diese Eegierungsperiode Qobads : die Ee-

seitigung des Sufra und die Eeschiitzung der Lehren Mazdaks.

x\us alien unseren Quellen geht hervor^ dass Sufra einen sehr

grossen Antheil an der Erhebung des Qobad auf den persisclien

Thron batte, und begreiflicher Weise war daher sein Ansehen ein

sehr grosses und sein Einfluss so machtig
,

dass er dem neuen

Konige um so eher driickend erscheinen musste^ als ihn Sufra

nicht eben vorsiclitig ausiibte. Mit Gliicksgiitern reichlich ge-

segnet, hatte sich derselbe nach Shiraz zuriickgezugen und schal-

tete dort ziemlich eigenmachtig ,
nach dem Konigsbuche soil er

sogar Steuern erhoben haben
,
ohne die kdnigliche Bewilligung

dazu einzuholen. Lange dachte QobM auf Mittel^ diesen iiber-

maehtigen Vasallen zu demiithigen
;

endlich^ im funften Jahre

seiner Regierung (Tabari 2, 147), olfenbarte er sich dem Ispehbed

Shapin’ in Rai, der ihm zu helfen versprach. Die naheren Um-

staiide, welcbe den Sturz des Sufra begleiteten. iverden wieder in

verschiedener Weise angegeben. Nach Firdosi zog Shapiir mit

seinem Heere nach derPersis, nahm dort den Sufra gefangen und

fiihrte ihn nach Ktesiphon
,
nach anderen Berichten kam Shapur

mit bedeutendem Gefolge an den koniglichen Hof, verwickelte

sich dort mit dem gleichfalls amvesenden Sufra in einen Streit

und nahm den alten kraftlosen Mann
,
der keinen Widerstand

leisten konnte, gefangen und Qobad Hess diess i-ubig gescbehen.

Anfangs beabsichtigte man nicht iveiter zu gehen
,

als man aber

bemerkte, dass das Volk fiir Sufra Partei nahm, hielt man es fiir

klliger ihn zu todten. Wiederum scbwanken die Bericbte liber

die Folgen dieser That. Nach Firdosi muss man annebmen, dass

die Ermordung des Sufra den Aufstand erregte, welcber die Ab-

setzung des Qobad zur Folge hatte. Viel wabrscheinlicher in~

dessen ist der Bericht der librigen Quellen, dass das Volk bei

dieser Gelegenheit riihig blieb und Shapur in den naclisten Jah-

ren dieselbe Stellung einnabm, die Sufra vorher inne gehabt

hatte, dass die Absetzung Qobads erst einige Jahre spater er-



390 Fiinftes Buch : Geschichte und Politik.

folgte, und zwar aus dem Grunde seiner Hinneigung zu den

Lehren Mazdaks.

Ueber die Lehrsatze Mazdaks haben wir schon friiher (Bd. 2^

232 fig.) zu sprechen Gelegenheit gehabt, bier mag das Wenige
seinen Platz finden^ was uns iiber seine Lebensumstande und

seine Yerbindung mit Qobad bekannt ist. Mehrfach wird be-

richtet , dass Mazdak der Sohn Bamdads sei
^ sein Geburtsort

ist nach Tabari (2, 148) die Stadt Nishapur iiiKhorasan, und nach

demselben Schriftsteller gefiel die Lehre Mazdaks deni Qobad^

weil derselbe die Gemeinsamkeit der Frauen lehrte und Qobad

die Frauen ausschweifend liebte. Dagegen erzahlt Mirkhond

(p. 353), Mazdak sei aus Istakhr und babe den Konig durch

einen Betrug fiir sich gewonnen, er babe namlich im Feuertenipel

einen Menschen so in einer Hoble verborgen , dass die Stimrae

desselben aus dem Feuer zu kommen schien, der Konig, der den

Betrug nicht abnte, babe wirklich geglaubt, das Feuer sprecbe

mit Mazdak, und darin ein Zeicben seiner gottlichen Sendung

gesehen. Diese Erzahlung ist deijenigen sebr ahnlich, welche

wir friiher (p. 344) in Bezug auf den Biscbof Maruthas erzahlt

haben, und mag aus ihr entsprungen sein. Ganz verscbieden

und weit glaubwiirdiger ist die Erzahlung Firdosis. Nach Fir-

dosis Darstellung bekleidete Mazdak die bohe Stellung eines

Schatzmeisters beim Konige, und die Yeranlassung zur Begriin-

dung einer neuen Eeligionsgemeinschaft gab die Beobachtung

des menscblicben Elendes. In Folge einer Missernte war eine

Hungersnoth in Eran entstanden, bei welcber das Yolk unsaglich

litt, wabreiid der Hof und die Yornehmen Getreide aufgespei-

cbert batten und darum von aller Noth befreit blieben. Es kam
mehrfach zu Aufiaufen, man verlangte Brod, und diese allge-

meine Bedrangniss scheint dem Mazdak zu Herzen gegangen zu

sein; er wandte sich an den Konig und fragte ihn in Form einer

Parabel, was zu thun sei. AYenn ein Mann, so ausserte er, von

einer giftigen Schlange gebisseii wird und sein Nachbar hat ein

Gegenmittel, theilt ihm aber davon nichts mit, so dass der INIanii

sterben muss, trilft da den Nachbar eine Schuld an diesem Tode?

Gewiss, erwiederte der Konig, und wenn er verklagt wird, so

I) Cf, Vd. 4, 141 in der H. U. und Mujmil 1. c. 1842. pp. 1 17. 137.
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muss man ihn verurtheilen ^ weil er den Tod eines seiner Mit-

menschen iiicht verhindert hat. Eine andere, ahnliche Frage

wurde vom Konige auf gleiche Weise beantwortet, und darauf

hin hielt sich Mazdak fiir berechtigt
^
das in den Magazinen be-

findliche Getreide unter die Hungiigen zu vertheilen. Um solche

Verschleuderung befragt^ beruft er sich auf die Antworten des

Konigs, dieser wird dutch die x\eusserungen seines Schatzmeisters

nachdenklich und veranlasst denselben zu einer \Yeitlaufigeren

Darlegung seines Systems. Mazdak bekennt nunmehr, dass es

ihm Unrecht erscheine^ wenii ein Theil der Menschheit darbe,

wahrend der andere im Ueberfluss lebe^ es dilrfe weder Reiche

noch Arnie geben^ Alle hatten das gleiche Anrecht auf die irdi-

schen Geniisse. Yor fiinf Devs miisse der INIensch sich hiiten^) :

dem Damon des Neids, der Begierde, der Habsucht^ des Zorns

und der Rachsucht ,
die beiden letzteren hatten ihren Ursprung

von den drei ersten und seien blosse Wirkungen derselben

;

Weiber und Gliicksgiiter seien die Gegenstande^ durch welche

jene fiinf Devs wirkten^ waren Weiber und Gliicksgiiter alien

Menschen gemeinsain, so ^viirdeii auch die von ihnen verur-

sachten Uebel auflioren. QobM wurde von der Richtigkeit dieser

Lehren iiberzeugt und bekannte sich offen zu ihnen.

Das Auftreten Mazdaks und sein Erfolg ist ein Bevveis, vvie

wenig man sich damals in Erau selbst von der Mazdayacnalehre

befriedigt fiihlte und wie sehr man nach einer verbesserten Reli-

gion suchte. Wir mochten weder dem Mazdak bei der Verkiin-
r>

diaunc: seiner Lehre noch dem Qobad bei der Annahme derselben

unedle Motive zuschreiben^ es ist aber klar, dass mit den Grund-

satzen Mazdaks ein Staat nicht bestehen konnte^ da sie die Bande

der Familie und des Eigeiithums vollkommen losten. Auch ha-

ben wir keineii Gruud an der Richtigkidt der Versicherung zu

zweifeln, dass die Lehre Mazdaks zwar bald eine grosse Verbrei-

tung fand , dass sich aber vornehmlich die Armen und die Hefe

des Yolkes an ihn anschlosseii. Um so heftiger wird der Hass

der Besitzenden gewesen sein, wenn sie auch denselben nicht so-

il Der Bericht Firdosis zeigt sehr schon, in welcher Weise Mazdak seine

Lehre an die Zarathustras anschlo^s : es handelt sich um die Bekamptung des

De\s der Begierde
,
uber dessen Gefahrlichkeit wir schon friiher (2, 135j ge-

sprochen haben. Dass Mazdak nicht eine neue Religion stiften, sondern nur

die bestehende erw^eitern und verbessern woilte, sagen alle unsere Quellen.
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fort laut werden Hessen, Schon nach wenig Jahren aber war die

Unzufriedenheit eine so allgemeine
,
dass ein Ausbruch erfolgen

konnte, in Eran wie in Armenien ,
denn auch dortbin hatte man

die Lehreii Mazdaks auszubreiten gesucht. Natiirlich fanden

solche Grundsatze bei der christlichen Bevolkerung Armeniens

die entschiedenste Missbilligung, Vahan, obgleich um diese Zeit

nicht mehr Markgiaf, stellte sich an die Spitze der Gegenbewe-

guiig und man soli sogar dem Kaiser Anastasius die Herrschaft

iiber Persaimenien angetiagen haben ^) ; die ganze Sache hatte aber

keine weiteren Folgen, da in der Yerwerfung der Lehre Mazdaks

die Christen mit der Mehrzahl der Mazdayacnas libereinstinimten

.

Auch die eranischen Priester, elc he mit grosser Eifersucht iiber

ihren Rechten wachten, konnten an der neuen Lehre keinen Ge-

schmack finden, sie schlossen sich den Unzufriedeneu an, und es

ist nicht unwahrscheinlich, dass der oberste Mobed es war , der

nach dem Ausbruche des ofFeuen Aufstandes die Absetzunjro
Qobads feierlich aussprach, wie Tabari berichtet (2, 149). Nicht

bios Qobad, auch Mazdak war bei dem Tumulte in die Hande
der Aufstandischen gerathen, letzterer wurde aber alsbald von

seinen erbitterten Anhangern wieder befreit^]. Riicksicht auf die

Zahl und die Stimmung der Mazdakiteii mag auch der Grund
seiii, dass man mit Qobad glinipflicher umging, als sonst bei mor-

genlandischen Aufstanden Sitte ist : er wurde in Gewahrsam ge-

halten, sonst aber ihm keinLeid zugeftigt, jedoch Jamasp, cin an-

derer Sohn des Peroses, an seiner Stelle zum Konig ausgerufen.

Nur die eben angefuhrten Einzelnheiten : dass Qobad ge-

fangen genommen wurde, ihm aber sonst kein Leid geschah,

werden von alien unseren Quellen iibereinstimmend berichtet,

in der Erzahlung der einzelnen Urastande weichen sie sehr von

einander ab, am wxitesten freilich Firdosi, der, wie wir bereits

wissen , den Qobad bei einem Aufstande gefangen nehmen lasst,

der mit der Sekte Mazdaks nichts zu thun hat
,
sondern von der

Ermordung Sufras seinen Ausgang nimmt. Firdosi (mit dem na-

tiirlich auch Mujmil iibereinstimmt) behauptet, der gefaiigene

Qobad sei dem Zarmihr, dem Sohne Sufras, iibergeben worden,

ohne Zweifel in der Erw artung, dass ihn derselbe nach den Ge-

1) Cf. Josue le Stylite p. XXII.

2) Cf. Tabari 2^ 149.
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setzen der Blutrache urns Leben bringeu werde. Aber Zarmihr

dachte anders: mehr als die Eache fiir seinen VattT lag ilim die

Erweiterung seiner Macht am Herzen^ luid er erw og, dass ihm die

Daukbaikeit des Qobad gewiss sei , weiin er demselben wieder

zum Throne verhelfe; er begiinstigte daher die Eiitweichuiig des

Qobad aus seiner Haft, verbarg denselben zuerst in Ahvaz uiid

verhalf ihm spater zur Flucht naeh dem Reiche der Hayathaliten,

dafiir nahm Zarmihr nach der Eiifkkehr Qobads eine ganz ahn-

liche Stellung ein, wie sie friiher sein Vater besessen hatte. So

lautet der Hericht Firdosis, der mit den Erzahlungen unserer

iibrigen Quelleii unvereinbar ist. Glaub^viirdiger ist, was uns

andere Quellen veisicherii da^s die Perser nach Ab:?etzung des

Qobad ernstlich uberlegten, oh sie ihm nicht das Leben nehinen

sollten, eine Ansicht, die namentlich von Gusanastades, welcher

an der Spitze der Truppen gestandeii zu haben seheint, auf das

eifrigste befiirwoitet wurde, weil niir so der abgesetzte Kdnig

endgiiltig beseitigt sei und spateren blutigeii Kampfen am bestc n

vorgebeugt werde. Die Ansicht des Gusana>tades drang nicht

durch, wol kaum weil die Perser sich scheiiten das Blut eines

ihrer Koriige zu vergiessen, wie Procopius meiut, soiidern eher

w eil man die Wuth der Mazdakiten fiirchtete. Die Prophezeiung

des Gusanastades ging bald in Erfilllung, Qobad ward aus dem
Schlosse der Yergessenheit, in das man ihn gebra^ ht hatte^ bald

wieder befreit. Die iiaheren L mstande seiner Befreiung sind schon

friihe der dichtenden Sage anheiragefallen. Am verbreitetsten ist

die Ansicht, dass eine Frau, die bald seine Gemahlin, bald

seine Schwester genannt wild il-eides kann zugleich wahr sein),

mit Qobads Bew illigung cinLiebesverhaltniss mit dem Gefangniss-

waiter ankniipfte und so die Gelegeiiheit fand, (mtweder den

Qobad in ihren Kleideru entschliipfen oder in einen Teppich

gehiillt heraustiagen zu las sen. Glaubwlirdiger scheint mir die

Erzahlung des Theophylact iHist. 6 , dass es der Befehlshaber

des Schlosses war, welcher das Liebesverhaltniss mit der Frau

des Qobad unterhielt, und dass derselbe durch nachlassige Bewa-

chung des Gefangenen geliissentlich dessen Flucht begiinstigte.

Ein treuer Freund des Qobad, Namens Senses 2j, erwartete den-

1) Cf. Procop. Bell, Pers 1,5. Tabari 2, 150.

2) SoM’olProcop 1, 6, als Theophylact
,
Hist. 4, 6 geben den Namen XeooT^c,
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selben mit Pferden und brachte ihn in ein sicheres Versteck,

wahrscheinlich in oder bei Ahvaz, wo er sich nach Tabari ein

Jahr lang aufhielt, bis man alle Nachforschungen aufgegeben

hatte und er seine Flucht zu den Hayathaliten sicher bewerk-

stelligen konnte. In dieser Zeit der Verborgenheit verheirathete

sich Qobad mit der Tochter eines Landraannes, und die Frucht

dieser Ehe war der spatere Konig Khosrav, mit dem Beinamen

Noshervan , Fine starke Partei hatte Qobad immerhiii imLande,

denn die Mazdakiten hielten fest zu ihm , mit ihnen allein wagte

er aber den Kampf nicht aufzunehmen und beschloss darum die

Hiilfe der Hayathaliten nachzusuchen.

Wahrend der Gefangenschaft des Qobad und nach seiner

Flucht bis zu seiner Zuriickkunft regierte Jamasp in Eran, aber

von seinen Regierungshandlungeii ist durchaus nichts bekannt,

auch war er nach der Yersicherung Firdosis noch minderjahrig.

Leber die Dauer der Abwesenheit des Qobad schwanken die Be-

richte, wie wir gesehen haben
;
unzweifelhaft ist es

,
dass er bei

den Hayathaliten die freundlichste Aufnahme fand^i, dass er sich

mit der Tochter des Beherrschers dieses ^ olksstammes verhei-

rathete und dass ihm sein Schwiegervater ein ansehnliches Heer

zur Verfiigung stellte
;

Firdosi fiigt noch die gewiss nicht un-

richtigeNotiz bei^ dass ihm Qobad die Provinz Caghanian abtreten

musste. Die Ankunft des Qobad mit einem starken Fleere scheint

in Eran vollkomraen iiberrascht zu haben^ denn wir hdren nicht,

dass er einem ernstlichen Widerstande begegiiet w are , Jamasp

entsagte der Regierung freiw illig und erhielt dafur nach dem Be-

nchte Firdosis und Tabaris die Verzeihung seines Bruders, nach

der wahrscheinlicheren Erzahlung des Procop und Cedrenus wurde

er geblendet. Gusanastades biisste seine friihere Prophezeiung

mit dem Leben, an seine Stelle trat ein Yerwandter
,
Namens

ISeiuar^c, der wahrscheinlich Siavakhsh sein soli; Cedrenus 1, 625 schreibt feh-

lerhaft SeacoCT);.

1) Manche Schriftsteller {cf. Tabari 2, 145, Mirkhond bei de Sacy p. 352)

verlegen den. Schauplatz dieser Geschichte nach Nishapur und setzen die Be-

gebenheit vor den Anfang der Regierung Qobads in die Zeit seiner ersten'

Flucht nachTuran. Diess ist jedoch unwahrscheinlich
,
wennK-hosrav so friihe

geboren M’are
,

hatte er nach seines Vaters Tode nicht noch 48 Jahre regieren

kOnnen,

2) Procop. bell. Pers. 1, 6. Cedrenus 1
,
625.
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Adergudumbades , fur den treuen Senses wurde eine ganz neue

Wiirde geschaffen ^), Ein wichtiges Zugestandniss musste jedoch

Qobad seinem Yolke machen, bevor er den Thron wieder einneh-

meii durfte: seine saramtliclien friiher zu Gunsten der Mazda-
kiten erlassenen Gesetze mussten zuriickgeiiommen werden,

doch blieb es ihm unbenommen^ sicli personlich zu ihren Lehren

zu bekennen ‘^)

.

Fiir die zweite Periode der Regierung Qobads verlassen uns

die morgenlandisclien Eerichte fast ganzlicli ^ wir wisseu daher

nicht, ob er mit iuneren Zwistigkeiten zu kanjpfen hatte; daflir

aber treten die abeiidlandischen Quellen wieder in den Yorder-

grund, weil die Periode des langen Friedens zwischen dem erani-

schen und romisclien Reiche um diese Zeit zu Elide ging. Die

Quellen friiherer Z\yietraeht zwischen beiden Reich cii waren ver-

siegtj seitdem Eian in Mesopotamien Nisibis be sass und dit* Thei-

lung Armeniens den langen Streit um den Eesitz dieses Tiandes

beendigt hatte. Nicht der Erwerb neuer Provinzen war es^ was

den Ausbruch neuer Feindseligkeiteii veranlasste^ sondein eine

Geldfrage^, in weleher nach unserer Ansicht die Sasaniden voll-

konimen in ihrem Rechte waren. Naih dem Yertrage von 442

batten die Romer unter Aiulerm eine Summe jahrlich zu entrich-

ten, w elche dazu bestimmt war^ den Perserii die Unterhaltung

der Festungen zu erleichtern
^

welche sie im Kaukasus zum

Schutze gegen die nordlichen ^ biker unterhalten mussten. Das

Geld war ein sehr wohl angewandtes
,

aber seit langerer Zeit

batten die Romer unterlassen diese Zablung zu leisten , sei es,

(lass der romisehe Stolz sich dagegen straubte, eine jahrlicbe Ab-

1} Gusanastades istwol ein Eigenname, zusnmmengesetzt aus
,
gushan,

mannlich, und stad, entweder soviel als ostad, Lehrer, oder ver-

derbt aus Arshtat- Ganz ebenso gebiUlet ist der Name ^ ,
Mihr-stad.

Adergudumbades dagegen scheint ein Titel = Adargaddn-bad,

Herr der Feuertempel
;
die Lesart ist jedoch nicht sicher, cf Lagarde, Ab-

handiungen p. 185. Seoses wurde nach Procop 1, 6. 11 zum Aopaaraoapav^sa-

XavTj^ ernannt; ich glaube trotz Lagardes Widerspruch auch jetzt noch, dass

J. Muller den Namen richtig mit Artestaran salar, Herr der Krieger, erklart

hat fcf. Lagarde, ges. Abhandlungen p. 185^ ,
die Stellung der M brter ist in

solchen Titeln gerade die bei den Sasaniden gewohnliche.

2; Cedrenus 1, 625* xctxaX’jaa; xou; vofxoo; 7:dvTa; oO; Vgl. auch

bei Tabari 2, 151.
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Bndungssumme zu bezahlen, die man leicht fiir einen Tribut an-

sehen koiinte, sei es^ dass man in Konstantinopel nicht mehr

glaubte ein grosses Interesse an den Kaukasusfestungen zu ha-

ben, seitdem Persarmenien in fremden Handen war. Schon unter

Peroses waren die Romer an die Zahlung ihrer Scliuld geniahnt

Worden^ vfie vvir gesehen baben; wie uns Josue Stylites sagt,

Hess es weder Balash noch auch Qobad in der ersten Periode

seiner Regierung an solchen Mahnungen fehien^ aber immer

ohne Erfolg. Die scbweren Lasten ^ welche die Hiilfe der Haya-

thaliten dem Reiche aufgebiirdet hatte, Hessen den Qobad bald

nach seiner Wiedereinsetzung dies Gesuch wiederholen, Nicht

bios die friiher geltend gemachten Griinde veranlassten den Kai-

ser Anastasias die Bitte abermals abzuschlagen ^ sondern auch

der AYunsch , die Geldverlegenheit des Qobad zu steigern und

dadurch Streitigkeiten zwisehen ihra und den Hayathaliten her-

vorzurufen. Doch Qobad wusste sich zu helfen^ er beschloss

was ihm veiAveigert wurde mit Gewalt zu erzwingen, und begann

eine Reihe von Feldziigen, als deren einzigen Zweck man die

Eipressung von Geldsummen ansehen kann. Durch die AA^eige-

rung des Anastasias, die vertragsmassig festgesetzten Summen
zu bezahlen ,

hielt er sich zum Kriege fiir berechtigt
;

einige

Stiimme, die in der Unigegend von Nisibis einen Aufstand be-

gonnen batten, kehrten schleunig zum Gehorsam zuriick, als

man ihnen einen gewinnreichen Krieg in Aussicht. stellte, den

aufstandischen Armeniern versprach Qobad Amnestic und freie

Religionsiibung, wenn sie an dem Feldzuge Theil nehmen woll-

ten, und sie fiigten sich gleichfalls^ ebenso scheinen die Haya-

thaliten mit Freiiden das persische Heer begleitet zu haben ^

Der Beginn des Krieges fallt in die zweite Halfte des Jahres 502

und scheint die Rdmer vollkominen iiberrascht zu haben
; Qobad

richtete zuerst seine Schritte gegen Theodosiopolis und war be-

reits nach wenig Tagen durch A^errath des Befelilshabers Con-
stantin, der in seine Dienste trat, im Besitze der Stadt, die Um-
gegend war ihm widerstandslos preisgegeben und mit reicher

Beute kehrten die Perser aus Armenien zuriick 2] . Ihr nachstes

J) Josue Stylites p. XXIV.

2) Josue Styl. p. XLII. Procop. 1, 7. Evagrius 3, 37. Malalas p. 398 ed.

Bonn.
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Ziel war dieStadt Amida ;
Martyropolis^ rait ihrem Vorstand Theo-

dor an der Spitze, unterwarf sich der persischen Herrschaft freiwil-

lig, denn die Stadt konnte sich iiicht halten, da sie nicht hefestigt

war ;
dieser klugen Massregel verdaiikte es diese Stadt , dass sie

gegeu Erlegung eines zweijahrigen Tributes geschoiit wurde und

ihren Prafecten Theodor als persischen Beamten behielt *) . We-
iiiger nachgiebig war Amida; obwol auch diese Stadt iiberrascht

und ohiie geiiiigende Besatzung war
,

so wollte sie es dock auf

eine Belageruiig aiikoinmen lassen. In der That.bewahrte Amida
seinen alten Ruf

,
seine Einwohner vertheidigten sich so tapfer,

dass Qobad beinahe die Belagerung aufgegeben hatte, nur der

Hohn, mit dem er von den Mauern uberschiittet w urde, hielt ihn

vor der Stadt zuriick. Nach SOtagiger Belagerung fiel Amida,

nickt w eil seine Hiilfsmittel erschopft waren , sondern in Folge

einer Nachlassigkeit. Ein persischer Soldat hatte bemerkt, dass

ein unterirdiscker Gang nicht gehorig verschiittet sei, der in den

Ilof eines ^yachtthu^Ines fiihite; auf diesem Wege schickte

Qobad Nachts Soldaten in den Thurm, w elche die Besatzung in

Eolge eines Festes schlafend fanden und niederrnachen konnten .

Eiumal iin Besitze des Thurmes ordnete Qobad einen allgemeinen

Sturm an, der zwar nock vieleu Persern das Leben kostete, ihnen

aber dock zuletzt den Besitz der Stadt sicherte. Wie iinmer bei

solchen Gelegenkeiten entstand ein grosses Blutbad, bei w elchem

SOOOO Meiiscken das Leben verloren kabeii sollen, der grosste

Tkeil der Einwohner Amidas wuirde nach Eran in die Gefangeii-

sckaft geschleppt. Die Einiiahme Amidas fallt auf den 10. Januar

503; Qobad hatte aber die Zeit, wiitirend welcker er vor dieser

Stadt liegen musste, nickt unbenutzt verstreichen lassen, er liatte

den Fiirsten Noman von Hira mit seinen Arabern ausgeschickt,

um das platte Land von Mesopotamien, namentlich die Umgegond

von Kkaran, zu pliindern*^). Die romischen Besatzungen in den

Ij Procop. de aedif. 3, 2. 5.

2; Theophanes Chronogr. 1, 223 behauptet, der Thurm sei durch Verrath

in die Hande der Perser gerathen. Es ist wahrscheinlich ein Missverst^nd-

niss, der Thurm war nicht weit vom Kloster der Iberer
,
dessen Vorstand ein

Perser war, cf. Assemani Bibl. Or. 1, 274 not., daher mag der Verdacht ge-

kommen sein.

3) Josue Stylites p. XLV fg. Cf. auch Caussin de Perceval histoire des

xVrabes 2, 08.
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Stadten machten zwar mehrere gelungene Ausfalle und thaten

den Arabern einigen Abbruch, im Ganzen aber erreichte Noman

seinen Zweck vollkommen und kehrte mit 18000 Kriegsgefange-

nen und reicher Heute in das persische Lager zuriick. Qobad

liess eine Eesatzung von 1000 Mann unter dem Befehl eines

Persers Gloes oder Glones in Amida zuriick dann fiihrte er

sein Heer sammt der Beute nach Nisibis und lagerte sich an den

Sinjarbergen. Zu spat hatte Anastasius seinen Fehler erkannt

und einen Gesandten Natuens Rufinus mit dem Anerbieten einer

Summe Geldes an Qobad gescbickt^ wenn er sicli in sein Land

zuriickziehen wolle. Der Gesandte traf den Perserkonig, als er

sich eben anschickte Amida zu belagern^ und Qobad begniigte

sich den Rufin so lange zuriick zu halten, bis Amida gefallen

war; dann entliess er ihn^ um seinem Herrn die Kunde von die-

sem Ungliick nebst der Nachricht /fu iiberbringen^ (lass er einen

neuen Feldzug zu gewartigeu habe, wenu er die verlangte Summe
nicht bezahle.

Mittlerweile batten die Romer ein machtiges Heer von 52000

Mann gesammelt, das aber erst im Mai 503 aufbrach und nicht

vereint marschirte^ sondern unter drei Feldheiren, Areobindiis,

Patricius und Hypatius vertheilt war, die noch von einer ganzen

Auzahl von Vertrauenspersonen beglcitet wurden. Da nun das

Heer gemachlich marschirte, so ist es begreiflich^ dass dasselbe

den Feind nicht mehr im Laiide fand; das Beste ware nun gewe-

sen, denselben unverzuglich mit vereiiiten Kriiften in seinem

eigenen Lande anzugveifen^ vor Amida aber ein schwaches Beob-

achtungscorps zuriickzulassen. Statt dessen beschlossen Hypa-

tius und Patricius die Uebergabe von Amida mit 40000 Mann zu

erzwingen, wahrend Areobindus nur mit 12000 Mann sich gegen

die persische Armee unter Qobad wandte. Anfangs hatte Areo-

bindus Erfolg und zwang den Perserkonig sich von Nisibis zu-

riickzuziehen ; diess dauerte aber nur so lange, bis Qobad von den

Hephthaliten und Arabern Verstarkungen erhielt und dem Areo-

1) rXoTQ? nennt ihn Theophan. L 224, FXwvTj? Procop. B. P. 1, 7. Die

oben genannte Zahl der Besatzung giebt Procop, Josue spricht von 30000

Mann , vrol fehlerhaft statt 3000. Nach Procops Berichte bewies sich Qobad
gnadig gegen die Gefangenen von Amida und schickte sie fast alle wieder in

ihre Heimath
,
auch Anastasius suchte durch Steuererlass ihre Stellung er-

traglich zu machen.
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biiidus mit Uebermaeht entgegen treteii konute . Areobiiidus

erhielt durch seine Kundscbafter Nacliricht davon , dass das per-

sische Heer im vollen Anmarsche sei
, und da er mit seiner ge-

riiigen Truppenzahl nicht wagte demselben die Spitze zu hieten,

so verlangte er, dass seine Collegen mit ^"erstarkungen zu ihm

stossen sollten, und dieses Verlangen war um so gerechter, als

eiiie formliche Belagerung von Amida noch gar nicht begonnen

war. x\llein Hypatius und Patiicius verweigerten alle Uiiter-

stiitzung, so dass Areobindiis in seinem Unmuthe fast das Com-
mando niedergelegt hatte und nach Camstantinopel zuriickgekehrt

ware, niir mit Yerlust seines Gepackes gelang es ihm nach C’un-

stantine zu entkommen. Das war es, was Hypatius und Patricius

gewollt hatten, sie hielten nun die Zeit fiir gekommen, ihre

eigene Ueberlegenlieit zu zeigen und marschirten dem Qobad

entgegen, dessen Vorhut sie vernichteten ,
sie bestand nur aus

800 TIeplitlialiten
;

weil sie aber unterlassen hatten sich iiber die

Stiirke der nadiriickenden Armee zu uiiterrichten und sich im

\ ollgefiihl ilires vermeintlichen Sieges der lluhe hingaben, war-

den sie von Qobad iiberrascht und so griindlich geschlagen, dass

nur wenige von dieser Armee sich retten konnten, mit Ausnahme

der beiden General e , die gleich beim Beginne der Schlacht eiit-

Hohen waren. Unabliiingig von diesen Gefechten unternahmen

auch die Araber Streifzlige, sowol die Araber, welche sich an den

Kaiser anschlossen, als auch die von Hira, w^elche den Fahnen des

Qobad folgten. Die letzteren hatten sugar die Stadt Khabura an-

gegriffen, w'aren aber zuriickgeschlagen worden 2) . Qobad suchte

Edessa zu nehmen, in welche Stadt sich Areobindus eingeschlos-

sen hatte, aber veigeblich^], mit Constantine scheint er sich giit-

lich abgefuuden zu haben (Procop H. P. 2, 13 ). Noch vor Begiiiu

1) Nach Josue Stylites p. XIJX kam die Verstarkung im Juli 5U3 an

und bestand aus Persern, Hunnen uiid Arabern. Procop B. P. 1, 8 sagt,

Areobindus sei iv yo)p((o gewesen, Rawlinson vermuthet, es solle

damit Arzanene bezeichnet werden
;

richtiger hat man wol mit Kiepert, Siz-

zungsber. 1873, p. 18S) an die Stadt Arzama im Siiden des masischen Gebir-

ges zu denken.

2) Josue p.L. Die Stadt lag am Flusse Kabilr fcf. Bd. 1, 290). Theophy-

lact, Hist, 4, 10 nennt sie Apopewv cppo’jptov,

3) Die ausfuhrliche Darstellung dieser Bestrebungen findet man bei Jo-

sue p. LI fg.
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des Winters wurde iibrigens Qobad duich einen Krieg mit den

Hepbthaliten genotbigt, seine Thatigkeit auf einen andern

Schauplatz zu verlegen. Xoch immer muss aber Qobad diesen

Krieg gewinnreicher gefunden haben als den Frieden , denn die

Unterhandlungen zerschlugen sich wegen der Holie seiner For-

derungen. Die Stadt Martyropolis war wieder zum Gehorsam

gegen den romischen Kaiser zuriickgekehrt
,
nachdem die Perser

abgezogen waren, und Theodor wurde vom Kaiser belobt^ weil er

durch sein kluges Benehmen die Stadt gerettet hatte^^.

Das Jahr 504 begann mit bessern xVussichten fiir die Eomer,

Qobad wurde durch den nordischen Aufstand h^rtwahiend vom
Kriegsschauplatze fern gehalten, dagegen hatte Anastasius den

ganzlich unfahigen Hypatius entfernt und an seiner Stelle einen

seiner tiichtigsten Generale, den Illyrier Celer in den Orient ge-

schickt und ihm eine neue ikrmee mitgegeben. Die veranderten

Zustande zeigten sich bald in den Ereignissen. Noch gegen

das Ende des Jahres 503 drang Patricius von Meiitene aus gegen

Amida vor^ schlug eine ihm entgegen kommende starke Abthei-

lung der Perser und nahm deren Fiihrer gefangen; daiauf wurde

die Belagerung Amidas im Ernste begonnen, Celer riickte von

Callinicus iiber Hheseiia gleichfalis gegen Amida vor
,
wahrend

Timostratos ostlich gegen die Sinjarberge zog
;
seinen Bemiihun-

gen ist es wol zu verdanken^ dass eine Abtheilung von 10000

Persern, welche wahrscheiulich zur Hiilfe von Amida bestimmt

war, in Nisibis Halt machte. Celer blieb nicht vor Amida liegen,

die Stadt zeigte sich in den Handen der Perser nicht weniger

widerstandsfahig als friiher in denen der Homer, sie musste mehr

durch Hunger als durch die WafFen erobert werden
; Patricius

geniigte, um sie einzuschliessen, Celer aber zog mit seinemlleere

nach Arzanene, Areobiiidus nach Persarmenieii, wo sie das TiUnd

verheerten und grosse Beute machten. Auf dem KiickM ege ge-

lang es ihnen, die 10000 Perser, welche in Nisibis lagen, aus der

Stadt heraus und in einen Hinterhalt zu locken
,

so dass sie die-

selben fast vernichten konnten und selbst Nisibis beinahe in ihre

1) Diese meint wol Procop, wenn er B. P. 1, S die Hunnen nennt, Theo-

phanes 1, 228 dagegen bezeichnet die Kadusier und andere Volker als die

Emporer; der' Aufenthalt Qobdds ware demnach diesseits des kaspischen

Meeres gewesen.

2) Procop. de aedif. 3, 2.
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Hande gefallen ware . Mittlerweile war auch Amida , rait Le-

bensmitteln schlecht versehen, in den Zustand ausserster Bedrang-

niss gerathen, freilich ohne dass die Belagerer diess ahnten. Mit

ausserster Harte verweigerte Glones den ungliickiichen Bew'oh-

nern der Stadt jede Uiiterstiitzung uiid verkiirzte selbst die Ra-

tionen seiner Soldaten
; nachdem Glones dutch Verrath in die

Hande der Romer gefallen war 2)^ setzte sein Sohn die Verthei-

digung in gleicher Weise fort. Durch diese Aufopferungen ge-

lang es den Persern, eine Capitulation zu erwirken, die ibnen fur

die Uebergabe der Stadt 1000 Pfund Goldes sicherte zu einer

Zeit^ wo ihre Lebensmittel nur noch fiir sieben Tage ausreichten.

Das Jabr 504 nahte sich seinem Ende und immer noch

dauerte der nordische Krieg fort und nothigte den Qobad seine

Krafte zu zertheilen
; dieser Uebelstand und die Misserfolge des

Jahres 504 machten den Perserkonig geneigt zum Frieden, wel-

chen zu erhalten ihm nicht schwer fiel, denn auch die Romer
wiinschten den ihnen unbequemeu Krieg sobald als moglich zu

beendigen. Noch ehe Amida capitulirt hatte, war eine neue per-

sische Armee von 20000 Mann nach Mesopotamien gekommen,

deren Fiihrer den xluftrag hatte, eine Auswechslung der Ge-
fangenen zu bewirken und Friedensvorschlage zu machen; nach

einiger Zogerung kam ein siebenjahriger Friede oder vielmehr

Waffenstillstand zu Stande
, von dessen einzelnen Bedingungen

wir wenig wissen^j, der aber^ wie es scheint, die alten Streit-

fragen unverandert fortbestehen Hess.

Kaum war der Friede geschlossen, als schon wieder der

Grund zu einem neuen Kriege gelegt wurde . Der Kaiser Ana-

1) Procop 1, 9. Josue Styl. p. LVIII fg. Theophan 1, 228.

2) Die Geschichte wird ausfiihrlich von Procop erzahlt B. P. 1, 9.

3) Es ist klar
,
dass der Name dieses Fiihrers nicht genannt wird , denn

’AaTre^ooiQ^
,
wie ihn Procop, oder AaTtexio; ,

wie ihn Tlieophan nennt, ist ein

Titel und heisst Herr der Pferde fcf. armenisch aspet, conte)
;
Josue schreibt

Astabid, was ich nicht durchaus verwerfen mochte, da der Wechsel zwischen

sp und st auch sonst vorkommt ^cf. harvicp und harvicti.

4) Nach Theophan 1. c. erhielt Qobdd 30 Talente, nach Zacharias von

Melitene (bei Assemani Bibl. Or. 1. 28u) hatte er llOOO Goldstiicke erhalten,

also 1 0000 und den Kaufpreis von Amida es ist dies die Summe , die Qobad

nach Josue St. JdV fruher schon verlangt hatte.

5j Cf. Assemani Bibl. Or. 1, 2S0. 281. Procop de B.P. 1, 10. 16. deaedif.

2, J. Evagr. 3, 37. Theophan. 1, 231. Malalas p. 399. Cedrenus 1, 630.

Spiegel, Eran. AlterthnmskQnde. III. 26
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stasius benutzte die eingetretene Ruhe , um verschiedene an den

dstlichen Granzen gelegene Waffeiiplatze betrachtlich zu verstar-

keu: Theodosiopolis wurde durch ihn zu der bedeutenden Festung

gemacht, welche die Stadt seitdern gebbeben ist, nicht nur Edessa

und Batiie warden verstarkt, es wurde auch in Dara hart an der

Granze, nur 1^/2 Sttinde von Nisibis entfernt, eiiie ganz neue

Festung augelegt. An sich waren diese Bestrebungen ganz lob-

lich, deun es gab kein bes seres Mittel, die romischen Besitzungen

vor den Verheerungen der Ferser zu schiitzen ^ als gerade dieses

;

leider aber war es eine neue Veiletzung des V ertrages zwi-

chen Theodosius II und Yezdegerd II . welcher bestimmte, dass

keine der beiden IVIachte neue Festungen an den Granzen

bauen sollte, und an eiue giitliche Losung von der driickenden

Vertrag-^bestimmung dachte man rbmischer Seits nicht, vielmehr

scheint man daiauf gerechnet zu haben, dass QobM durch die

Verwieklungen im Norden seines Reiches gehindert werde , sich

der Vertragsverletzung energisch zu widerset/eu. So lauge Qobad

im Norden beschaftigt war, enthielt er sich freilich aller Klageii,

und der nordische Krieg scheint ziemlich lange gedauert zu ha-

ben ; kaum aber war derselbe beendigt , als er auch Klage iiber

Vertragsbruch fuhrte; Anastasias suchte ihn zuer^t durch Worte

und als diese nicht fruchteteu, durch eine Suinme Geldes zu be-

schwichtigen ,
welche Qobad auch anuahin, aber nur als Kauf-

preis fur seine Nachsicht, nicht als endgiiltige Abfindungssumme.

Der Streit iiber die Subsidien fiir die Kaukasusfestungen bestand

immer noch nach dem Frieden, in dieseni hatte Anastasius durch

Bewilligung einer massigen Summe^; nur eine kleine Frist er-

kauft
,

vvahrend wdcher die Sache schlummerte. Dieser Kaiser

scheint die Ansicht gehabt zu habeii, dass ihn die Erhaltung der

Kaukasusfestungen wenig kiimmere, er lehnte sogar ab, als

ihm eine derselbeii zum Kaufe angeboteii wurde, deren sich bald

darauf Qobad init Gewalt bemachtigte. Das Jalir 515 musste ihn

eines Bessereu belehien, denn in diesem Jahre erzwangen sich

nach demBerichte byzantinischer Schriftsteller die Hunnen den

1) Joh. Lydus de magist. 3, 53 'zal iayey t) cptXovstxta (jLeTpioav tivwv

UKQ ’AvasTGtoto'j y^piai^svTojv Kojdon^.

2j Theophan 1, 249. Cedrenus 1, 633. Malalas p. 406. Die beiden ersten

Schriftsteller nennen diese Hannen Xa^/jp, Malalas Sd^stpot.



IX. Das Reich der SAs^niden. 403

Durchgang durch die kaspischen Pforten iind verwiisteten nicht

bios Armetiien, wo der damalige Markgraf Rurzan bei ihrer An-

naherung entfloh und das Land im Stiche Hess
,
sondern auch

Kappadokien^ Galatien und das Pontusgebiet.

Trotz aller Klagen, zu welchen die Perser sich berechtigt

bielten, blieb jedoch der Friede ungestort, so lange Anastasius

lebte ;
im Jahre 518 starb dieser Kaiser und im Jahre 522 horen

wir von einem neuen Streitpunkte zwischen beiden Nationen, und

diessmal vvaren die Perser in vollkommenemRechte. Wie gespannt

die Aerhaltnisse beider Keiche seien, hatte schon ein Vorfall im

Jahre 521 gezeigt. Die Perser wie die Romer batten damals die

Gewohnheit, ihre Kriege soviel als moglich mit auswartigen

Hiilf^truppen zu fiihren, beide batten den Hunnenfiirsten Ziligdes

oder Zilgibis^i, der im Norden der kaspischen Thore wohnte, fiir

den P’all eine^ Krieges angeworben, und der Hunne hatte von

Beiden das Geld genommen und Beiden Versprechungen gemacht

;

auf welche Seite er sich schliesslich stellen wiirde, hing von Zeit

und Umstauden ab. Qobad war der Erste^ der ihm den Befehl

zum Aufbruche zukommen Hess, und ohne Weigerung leistete

Ziligdes dem Gebote FoJge und vereinigte sich mit 20000 seiner

Untergebeneii mit dera persischen Heere. -Erbittert iiber diese

Treulosigkeit theilte Justin dem Perserkonige mit, wie er selbst

den Ziligdes gegeii die Perser geworben und dessen Zusage er-

halten habe. Ziligdes selbst bestatigte die Wahrheit dieser An-

gaben und Qobad Hess ihn und einen grossen Theil seines Heeres

urns Leben bringen. Wichtiger aber waren die Ereignisse des

Jahres 522 '\1. In diesem Jahre kam Tzathes, der Konig der

Lazen, nach dem Ableben seines Vaters Daranazes naoh Con-

stantinopel, um sich taufen zu lassen und dem Kaiser seine Hul-

digung darzubnngen. Bisher war es Sitte gewesen, dass jeder

neue Konig der Lazen dem Perserkonige huldigte, Tzathes war

auch mit Qobad personlich bekannt, aber gleichwol weigerte er

sich., seine Bestatigung von da zu holen, wo sie seine \ ater

empfangen batten, angeblich wegen heidnischer Ceremonien, de-

1) St. Martin bei Lebeau 7, 431.

2) Erstere Form des Namens giebt Theophanes 1, 257, letztere Malalas

p. 414.

3} Cf. Malalas p. 412. Theophan 1, 25<). Cedrenus 1, 638. Zonaras 14, 5.

26 »
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nen er sich hatte unterwerfen mussen, es verstand sich eben von

selbst, dass alle Christen ihreAugen nach Constantinopel wandten.

Der neue Proselyte wurde von Justin ausserordentlich gnadig

aufgenommen, mit einer voruehmen Romerin verheirathet, und

kehrie mit reichen Ehrenkleidern, welche das Bild des Kaisers

trugen, mit prachtvollen Giirtelu und Schuhen nach Lazistan zu-

riick. Justin wusste sehr wohl, dass Tzathes durch die Annahme

einer solchen Investitur sich zum Yasallen des rbniischea Reiches

erklarte, und ein scharfer Protest des persischen Hofes Hess auch

nicht lange auf sich warten. Wenn Justin in seiner Antwort sich

bemiihte, die gauze Sache als etwas Harmloses darzustellen, so

vrusste er sehr wohl, dass er eine Unwahrheit sagte, und die fer-

neren Ereignisse haben es vollgiiltig erwiesen. Trotz aller Griinde

wollte aber Qobad doch keinen Krieg mit den Romern anfangen,

er war alt und scheute die Anstrengungen eiues giossen Krieges,

dazu hatte er den Plan , seinem Lieblingssohne durch Hiilfe der

Romer die Thronfolge zu sichern. Wie so manchem persischen

Konige verbitterte dieFrage, wer seinNachfolger sein solle, auch

dem Qobad die letzten Jahre seines Lebens. Nach Tabari (2, 14S)

hatte er 10 Sdhne, von denen aber — wahrscheinlich durch den

Rang ihrer Mutter — nur vier als zur Nachfolge berechtigt an-

gesehen werden konnten . Der alteste dieser Sohne warKaoses ,

dem sein Alter wie sein Name einen gewissen Anspruch auf die

Krone gaben, aber er war seinem Vater nicht genehm und sein

Betragen scheint manchen Anstoss erregt zu haben, Ein zweiter

Sohn Zames war ein tapferer Mann und desswegen beim \'olkc

allgemein beliebt, aber er war einaugig und dieses kdrperliche

Gebrechen schloss ihn nach eranischer Ansicht von dem Throne

aus. Ein dritter Sohn war Phthasuarsas er war der Candidat

1) Vgl. zum Folgenden Procop B. P. 1, 11. Theophan 1, 258.

2) KaoaiQc ik natiirlichKaus, und der Name scheint demKinde urspriing-

lich mit Bezug auf die Nachfolge gegeben worden zu sein : auf Qobad sollte

ein Kaus folgen, wie friiher auf Kai-qob4d ein Kai-kaus gefolgt war.

3} ZdfiT]; ist wol Jam, d. i. Yima.

4) Theophan 1, 261 nennt den Phthasuarsas ausdrucklich ulov a^To'j tov

TpiTO'^ . , . auTtp rj %Q'(d'zrip aorou, er war also von ganz un-

tadeliger Geburt. Phthasuarsas ist wol keinName, sondern einTitel: Patash-

qar-shdh ,
den dieser Sohn erhalten hatte, weil er den District Patashqar ver-

waltete.
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der Mazdakiten, in deren Ansichten er erzogen war und an denen

er, sei es aus Ueberzeugung, sei es aus Politik, unverbriichlich

festhielt. Der vierte Sohn endlich war Khosrav^), er stiitzte sicli

natiirlich auf die Mager und die orthodoxe Partei des Landes.

Die Neigung des Vaters entschied sich fur Khosrav
,
ihm wollte

er den Thron hinterlassen^ aber er konnte sich nicht verbergen,

dass Khosrav eine sehr starke Partei gegen sich habe und dass

Niemand zu sagen verraoge, Avie die Dinge sich gestalten wiirden,

wenn er, Qobad, unvermuthet sterben sollte, desshalb suchle er

dem Lieblingssohne die machtige Hiilfe des rdmischen Kaisers zu

sibhern und war bereit, fur diese entsprechende Opfer zu bringen.

Es erschien unvermuthet ein persischer Gesandter in Constanti-

nopel mit Briefen von Qobad, in welchen dieser zwar sein gutes

Recht wahrte, aber deutlich durchblicken liess^ dass er nicht bios

zum Frieden, sondern auch zum Nachgeben bereit sei, wenn der

Kaiser sich entschliessen konne seinen Sohn Khosrav zu adoptL

ren. Der Inhalt des Briefes erregte anfangs bei Justin wie bei

dem prasumtiven Thronfolger Justinian grosse Freude, bis der

Quastor Proklus sie durch sein Bedenken in das Gegentheil ver-

kehrte
;
dieser sah in dem ganzen Yorschlage nur eine Finte, um

dem Khosrav einen Anspruch auf die romische Kaiserkione zu

erwerben. Wahrend man in Constantinopel noch die Antwort

iiberlegte, welche man geben wollte, kam ein zweiter Brief Qobads

(dem bei seinera hohen Alter A lies daran liegen inusste , die An-
gelegenheit rasch zu erledigen), in w^elchem gebeten Avurde, dass

man die Bevollmachtigten fiir die Friedensunterhandlungen er-

nennen und die Formalitaten bezeichnen mdge, denen sich

Khosrav bei der Adoption zu unteiAverfen habe. Diese Eile miss-

fiel dem romischen Hofe im hochsten Grade und es wurde be-

schlossen, den verm eintlichen Anschlag zu vereiteln. Zum
Scheme Avurde eine Commission nach der persischen Granze ge-

schickt, welche iiber den Frieden unterhandeln sollte, sie bestand

1) Ich nenne diesen Fursten Khosrav, wie er selbst auf seinen Miinzen

sich nennt, und mit Beziehung auf den griechischen Namen Xoopdt];. Nach

Procop war seine Mutter die Schwcster des oben genannten Aspebedes
;
Fir-

dosi und die Morgenlander iiberhaupt machen sie zur Tochter eines Land-

edelmannes (qUPo), der alierdings zum kbniglichen Stamme gehort ha-

ben soil.
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aus den uns schon von friiher bekannten Maiinern Hypatius,

Patricias und Rufinus, Qobad sandte in dieser fiir ihn so boch-

wichtigen Angelegenheit zwei seiner vornehmsten Diener, Seoses

und Mebodes^), die alsbald mit den Rdmern in Unterhandlung

traten, man kam aber zu keinem Resultate, da die Romer zu kei-

nem solcben kommen wollten. Man stritt dariiber, ob die Romer

mit Recbt oder mit Unrecht Lazistan besetzt bielten, binsicbtlich

der Adoption erklarten die rdmiscben Abgesandten , dass es eine

Adoption durcb die Waffen sein miisse. An der Form ware nun

den Persern wol wenig gelegen gewesen, Avabrscheinlicb aber

merkten sie, dass es nur eine Form sein und bleiben solle und dass

Khosrav auf eine thatkraftige Unterstiitzung der Romer nicbt

zahlen konne. Die Verbandiungen zerscblugen sicb und Kbosrav,

der zwei Tagereisen von Nisibis entfernt auf den Abscbluss des

Friedens wartete , um sicb dann sofort nach Constantinopel zu

begeben, kebrte nach Eran zuriick.

Wir konnen den Plan des Qobad nicbt fiir so abenteuerlicb

balten, wie er vielen Gescbicbtscbreibern erscbienen ist, wir bal-

ten ibn vielmebr vom Standpunkte des Perserkonigs fiir ganz na-

tiirlicb. Was Qobad wiinschtCj war, dass Khosrav nach seinem

Tode durcb eine romiscbe Armee seine Anspriiche auf den Thron

stiitzen konne, die Adoption batte dem Kaiser ein Recbt gegeben

zu Gunsten seines Adoptivsohnes zu interveniren. Weiter dacbte

man in Ktesipbon nicbt, und fiir diese Gefalligkeit wiirde wahr-

scheinlich Qobad den Romern gerne das streitige Lazistan abge-

treten haben. Der Gedankengang war ein ganz natiiriicher:

den Yararan V batte ein arabiscbes Heer auf den persischen

Thron erhoben
,
dem Qobad batten die Hepbtbaliten zweimal

denselben Dienst erzeigt — warum soilte nicbt ein romisches

Deer dem Khosrav zu ahnlichem Zwecke zur Verfiigung steben?

Die Hedenken des Proklus waren jedenfalls iibertrieben, einen

unglaubigen Konig batte das byzantiniscbe Reich damals nicbt

geduldet, mochten seine Anspriiche noch so berechtigt sein, er

batte sie mit den Waffen gelteiid macben miissen, wenn er aber

dazu die Macbt batte, konnte er jederzeit einen legitimen Grand

1; Procop sagt von ihm : rrjv lycov dpyifjv. Nach Firdosi war

aber Mebodes wenigstens unler Khosrav Miindkoch des Konigs, also op-

yifxa^Eipo?.



IX. Das Keich der Sasaniden. 407

zur Eroberung finden. — Uebrigens kosteten die fruchtlose^

Unterhandlungeii einem iiin Qobad h«ehr verdienten Manne das

Leben i)
: Mebodes verklagte den Seoses , er babe unzeitig iiicbt

iiur die lazische Frage angeregt, wozn er keinen Auftrag hatte,

sondern aueb mit Hypatius geheime Unterhandlungeii gepflogen

und im \ ereine mit ihm die Adoption des Khusrav verhindert.

Wir wissen nicht, was Wahres an der Sache ist, da aber Rufinus

in Constantinopel ahnliche Klagen gegen Hypatius erhob, so wird

doch einiger Grund zur Reschwerde vorhanden gewesen sein.

Qobad scheute sich, das Todesurtheil gegen einen so bewahrten

Dietier auszusprechen
, er rief seinen grussen Rath zusaminen^

und als dieser den Seoses zum Tode verdammte
,
so gab er sicli

den Anschein^ als lasse er der Gerechtigkeit nur widerstrebend

ihren Lauf. Die hohen Wiirden batten den Seoses anmassend

und darum verb asst gemacht^ er gait fur einen Freigeist, der sich

um die Vorscbriften der mazdayacnischen Religion wenig kiim-

merte, solcben Klagen gegeniibei wollte es wenig bedeuten^ dass

er eiii durcbaus redlicber und gerechter Mann war.

Der beisse Wunscb, seinem Lieblingssobne Kbosrav die

Krone zu sicbern , brachte den Qobad am Ende seines Lebens

uoch in Conflict mit den Mazdakiten, deren Macht er gesi haflen,

zu deren Lebren er sicb unter alien Wecbselfallen seines Lebens

bekannt hatte und deren Woblwollen ihm gewiss maneb grossen

Dienst geleistet haben wird. Begreiflicber Weise M^ar die Frage

der Tbronfolge fiir die Mazdakiten von ungebeurer Wicbtigkeit,

sie wussten, dass sie ihre Existenz nur der Gunst des regierenden

Kbnigs verdankten, es musste ibneii Alles daran liegen^ entweder

die gleicbe Gunst oder docb wenigsteiis Duldung sich auch von dem
Nacbfolger zu sicbern'-), sie fiiblten sich als eine macbtige Partei

im Staate und glaubten ibre Plane allenfalls mit Gewalt durcb-

setzen zu konnen. Im Yertrauen auf die Lage der Dinge ersucb-

ten sie den Qobad, seinem JSohne Pbtbasuarsas noch bei seinen

Lebzeiten die Regierung abzutreten, ri(*btiger wol : denselben

1) Cf. Procop B. P. I, 11.

2) Cf. Theophanes 1, 261. Malalas p. 444. Cedrenus I, 639. Zonaras 14,

5. Die Byzantiner nennen die Mazdakiten fMschlichManichaer, auch von mor-

genlandischen Geschichtschreibern wcrden sie unter dem Kamen

Zanadiqa, envahnt
,

cf. Caussin de Perceval histoire 2, 83.
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aofort zu seinem Nachfolger zu ernennen. Es zeigte sich nun

aber ,
dass die Mazdakiten allzu fest auf die Gunst des alternden

Konigs gerechnet batten, ohne Bedenken brackte er seine alten

Gesinnungsgenossen der Durchfiihrung seines Lieblingsplanes

zum Opfer. Zum Scheme ihrem Verlangen nachgebend, lud er

sie ein zur Krbnungsfeier sammt ibren Weibern undKindern zu-

sammen zu kommen, als diess geschehen war, schied er die Maz-

dakiten von den Andersglaubigen aus unter dem Vorwande, dass

er nur von ihnen die nothwendigen Cereraonien vorgenommen

sehen mbchte; kaum aber war seiii Wunsch erfiillt, als bereit

stehende Soldaten den Befehl erhielten, in die wehrlose Menge

einzuhauen, so dass ein grosses Blutbad angericlitet wurde, bei

welchem auch der Vorstand der Mazdakiten Indarazar^) urns Le-

ben kam. Dem Blutbade folgte noch der Befehl nach, die in der

Provinz lebenden Mazdakiten aufzusuchen und zu tbdten, der

Obermager Glonazes und der christliche Bischof Bazanes waren

Augenzeugen der Mordscenen gew^esen und w erden sie wol auch

gebilligt haben. Was aus Phthasuarsas geworden sei, erfahren

wir nicht, doch kann sein Schick sal nicht zweifelbaft sein. Etwas

verschieden erzahlt Firdosi, mit dern der kurze Berieht des Mujmil

ubereinstiramt . Das K onigsbuch weiss nichts von einem Gegen-

candidaten der Mazdakiten, sondern sagt nur, dass man in die

Gesinnungen des Khosrav gegen die neue Sekte Zweifel setzte;

Mazdak veranstaltete daher eine Massendemonstration : 100000

seiner Anhanger mussten dem Qobad ihre Unterwiiifigkeit be-

zeigen, zugleich aber iiber die Kalte des Thronfolgers sich be-

klagen und verlangen, dass Khosrav eine schriftliche Verpflich-

1) So heisst der Vorstand der Mazdakiten bei Malalas, Indazar bei Theo-

phanes, und wir diirfen wol annehmen, dass Mazdak damais nicht mehr am
Leben war, objjleich die mor^enlandischen Berichte einmuthig erklaren, dass

Mazdak bei dieser Gelegenheit hingerichtet wurde Den Namen Indarazar ver-

mag ich nicht zu erklaren, der im Konigsbuche vorkommende Name An-

derim^n ist der einzige, der einigermassen anklingt.

2
}
Ich halte diese Nachricht des Konigsbuches wenn auch nicht fur

schlechthin richtig
,
doch immer fiir richtiger als die Angaben Tabaris, Ibn

Alaihirs und Mirkhonds, welche die Vernichtung der Mazdakiten erst unter

Khosrav setzen und mit allerlei Erz^hlungen ausschmiicken, die offenbar Sen-

sation machen sollen. Dass auch Khosrav nuch dieEeste dtr Mazdakiten ver-

folgen liess, soli darum nicht geleugnet werden
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tung eingehe, von den alien IiTthlimern sich abzuwenden und
der neuen Lehre treu anzuhangen. Diese Yerpfliclitung einzu-

gehen weigerte sicli Khosrav init aller Entschiedenheit, aus dem
Grunde, weil er die neue Lehre fiir ketzerisch halte, und er ver-

langte eine Frist von seeks Monaten^ um den Beweis fiir seine

Hehauptung beizubringen. Sie wurde ihm gewahrt und Khosrav

benutzte die Zeit, um die gelehrtesten Mobeds nach der Haupt-

stadt zu bringen, daneben traf er aber auch nocli andere Vorbe-

reitungen. Als nun die Frist abgelaiifen war, wurde eine grosse

Disputation zwischen Mazdak und seinen Gegnern angestellt,

und es wmrde den letzteren leicht zu beweisen, dass Mazdaks

Lehre den ganzen Staat auflosen miisse, indem sie nicht nur alle

Standesunterschiede wegraume, sondern auch die Familie ver-

nichte
, so dass in kurzer Zeit weder die Vater ihre Sohne noch

auch die Sohne ihre Vater kennen und Niemand \^issen wiirde,

wem seine Habe nach seinem Tode zufalle. Qobad iiberliess

seine friiheren Schdtzlinge der Willkiihr seines Sohnes, der dar-

auf schon vorbereitet w^ar und ein grosses l^lutbad iinter den An-
hangern Mazdaks anrichtete, den Stifter der Lehie aber ans Kreuz

schlagen Hess. Soviel sclieint aus diesen widersprecheiidcn Nach-

richten mit Sicherheit hervorzugehen, dass die IVIazdakiten zuerst

bei ein era offenthchen Feste ubenascht und in grossen Massen
uiedergemacht warden, unddann noch eine Yerfolgung der ein-

zelnen Mitglieder der Sekte in den Provinzen eifolgte. Da die

Sekte viele Feinde zaldte
,
wird sie rasch abgenomraen haben,

nachdem ihr die kdnigliche Gunst eritzogen war.

Qobad hatte nun keinen Grund mehr die Romer zu schonen,

nachdem sie seinen Lieblingswunsch vereitelt batten
, und er ge-

dachte die lazischc Frage nicht auf sich boiuhen zu lassen, so alt

er auch war. In dieser und ahnlichen Fragen zeigte sich aber

die verwundbare Stelle des Perserreiches auf das deutlichste.

Aus den langen Kampfen mit den Romern um d<‘n Besitz Arme-
niens waren die Perser ruhmlich hervorgegangen

,
sie batten es

ihren Watfen zu danken
,

dass ihnen schliesslich der grossere

Theil des Landes als Persarmenien verblieb und als Folge davon

auch ilir Einfluss auf Ibcricn und Lazistan gesichert war. Aber

ein anderor Feind der Perser, welchcr sich nicht duich Wafien

bekiimpfeu Hess, war das Christenthuin , es eiitriss ihnen eine

Provinz nach der anderii und eine ebenbiirtige geistige Macht
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koimte man ihm nicht entgegenstellen. Das Christenthum hatte

eben Lazistan den Persern entfremdet; um das Land wieder zu

gewinneii, musste man Iberiens sicher sein, durch welches Land

(lie vorziigliclisteii Passe nach Lazistan fiihi teii; aber Iberien wie

Persarmenien waren christliche Lander, und wenn sie auch

ausserlich bei Persien bleiben mussteu
,

so gehorten doch ibre

Selinsucht und ihre Wiinsche dem reclitglaubigen Herrscher in

Constantinopel. Dass dieser Zustand sich andere, rnusste den

Perseni hochst wiinschenswerth sein und Qobad glaubte es durch

einon Machtspruch erzwingen zu kbiinen. Ohne Umstande be-

fahl er dem Konig Gurgenes von Iberien^), zur mazdayacnischen

Religion zuriickzukehren ,
die Todten nicht mehr zu begraben,

sondern fiir die Huude und Ybgel auszusetzen. Folge dieses Be-

fehls waij dass sich Gurgenes sofort nach Constantinopel um
Hiilfe wandte. Dem Kaiser Justinus fehlte es zwar nicht an gu-

tera Willen^ aber durchaus an Macht, den Iberefn zu belfen, er

suchte zuerst hunnische Yolkerschaften durch Geld zur Theil-

jiahme am Kriege zu bewegen
,
und als diess misslang

, schickte

er in der That ein kleines Hiilfscorps unter Petrus nach Lazistan,

um den Iberern beizustehen, das aber viel zu schwach war die

persische Armee zn bekampfen, M^elche sich unter der Anfiih-

rung des Boes den Granzen Iberiens n^erte. Yergeblich suchte

Justin die Lazen zu bewegen
, ihr eigenes Land zu vertheidigen.

Man beschloss nun \v enigsteus zwei Schldsser zu b'esetzen, welche

(lie Zugange von Iberieri nach Lazistan sperrten, man hofFte, dass

die Lazen wenigstens die Yerproviantirung dieser in wilder, un-

fruchtbarer Gegend gelegenen Platze iibernehmen wiirden. Da
diess nicht geschah, so musste die Besatzung sich zuriickziehen,

Gurgenes und andere vornelime Iberer mit ihren Familien flohen

aus dem Lande, die persische Armee bemachtigte sich Iberiens

und Lazistans ohne Schwierigkeit

Die Romer suchten nun auf anderen Gebieten des persischen

Reiches ihre Misserfolge in Iberien auszugleichen. Iin Jahre 526

erhielten Sittas und Belisarius, zwei damals noch sehr junge

Manner, den Auftrag, einen Einfall nach Persarmenien zu ma-

1; Cf. Procop B. P. J, 12 de aeclif. 3, 7.

2) Procop 1. c. sclireibt: to Botjv osovofta; beide

Wbrter sind noch nicht erklart. Vgl. auch Lagarde, Abhandlungen p. 191.
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chen, eine andere xXrmee unter Licelarius wurde gegen Nisibis

gesehickt. Der erste Einfall in Anrienien gelang^ die Rdmer
machten reiche Beute , als sie aber einen zweiten Zug imternah-

raen, traten ihnen zwei voruelime Armenicr, Narses imd Aratius ^
,

entgegen und notbigten sie zur Flucht. Auch das Heer des Li-

celarius floh, aber ohne geniigenden Grund, bios wegeu der Feig-

heit seines Fuhrers, dieser wurde dalier entsetztund Belisar er-

bielt dessen Stelle und nahm seinen Wohnsitz in Dara; dort

scheint er das gauze Jahr 527 geblieben zu sein, ohne etwas

Neues zu unternehmen
,

erst das Jahr 528 brachte wiederholte

Kampfe; Belisar hatte von Justinian, der mittlerweile dem Justin

auf dem Throne gefolgt Avar, den Befehl erhalten, in Mindon,

ganz nahe an der persischen Gianze, eine iieue ahnliche Festung

anzulegen Avie Dara. Die Perser Avidersetzten sich natiirlich die-

sem Vorhaben mit alien Kraften
, ein Sohn des Qobad, den Ma-

lalas Xerxes nennt-), Avar mit 30000 Persern herangekommeii

ihm die Spitze zu bieten, und Belisar fiihlte sich viel zu schAvach

;

er erhielt zAvar Verstarkiingen , aber ohne dass ihm diese etAvas

iiiitzten, die Perser blieben Sieger und der A ersuch, Mindon zu

befestigen, musste aufgegeben AAerden. xAuch die Lazeu hatten

in Constantinopel A\ ieder um Hiilfe gebeten und ein byzantini-

scher Feldherr Petrus scheint einen Erfolg gehabt zu haben^!.

Das Jahr 529 verlief mit fruchtlosen Friedensverhandlungen, in

dem Briefe, Avelchen der Gesandte Hermogenes nach Constanti-

nopel brachte , stellte Qobad die Sache so dar, als ob er sich niir

im Interesse des rdmi'^chen Reiches aufgeopfert und dadurch sei-

nen Schatz erschopft habe
,

die Beitrage
,
welche friihere Kaiser

geleistet hatten, seien seit der Zeit des Anastasius zuriickgehalten

und dadurch Qobad gezAvungen Avorden, durch Einfalle in das

1) St. Martin 1. c. 8, 43 hat schon gez^jigt
,
dass es die armenischen Na-

men Nerseh und Hrahat sind und wahrscheinlich die Nachkommeii gleichna-

migerHelden bezeichnen, die Lazarus vonFarp unter den Anhangern Vahans

nennt. Nach Procop (1, J5tg
)
besassen sie Bd)/.ov to cppoufjtov, d. i. Bogberd in

Basen. Ein zweites Castell (ih. 1, 22' ist unbekannt.

2) Cf. MaLlas p. 441, der auch sagt
,
dass ein anderer Sohn des Qobad,

Peruses, in Lazistan AV'ar Ei meiiit wol den Eaoses, denn Peroses hiess nach

Procop L 13 der Mihran Mt^pavr^; ps'; to Depo^rj; hi ovopct.

3) Cf. Malalas p. 427. Theophan 1, 207 und besonders Cedrenus 1, 643.

4) Malalas p. 449.
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romische Gebiet seine Forderungen zu befriedigen; fiir den Fall,

dass keine Zahhmg eifolge, wurde der Wiederbeginn der Feind-

seligkeiten fur das Jahr 530 in sichere Aussicht gestellt. Den-

noch schickte Justinian den Hermogenes und Rufinus von Neuem

zu Qobad
,
wahrend sie aber noch in Dara die Erlaubniss erwar-

teten, die persische Grdnze iiberschreiten zu diirfen, wurde Helisar

von dera kbniglichen Prinzen und seinem Begleiter, dem Mihran

Peroses, mit 40000 Mann angegrilFen fJuiii 530), denen Belisar

nur 25000 entgegenzusetzen hatte. Wahrend die Schlacht noch

uneiitschieden schwankte, der rechte Fliigel der Perse r unter Pi-

tuazes sogar einige A^ortheile errungen hatte, fiel der Fiihrer des

linken Fliigels Baresmanes, und alsbald trat auf diesem Fliigel

eine wildeFlucht ein, welche bald auch den rechten Fliigel fortriss.

Die Rdmer verfolgten die Fliehenden nur wenig, um den gliick-

lich orrungenen Vortheil nicht wieder in Frage zu stellen, und

konnten sich als die Sieger betrachten . Nicht weniger gliicklich

waren die Romer in Armenien, wo es ihnen gelaug, den tiichtigen

pevsischen Feldherrn Menneroes zweimal zu schlagen. Den Zorn

iiber dieses Ungliick Hess Qobad den Peroses empfinden , den er

seiner Wiirden entsetzte; er emphng auch im August 530 den

romischen Gesandten Rufinus, aber den von Justinian der afrika-

schen Angelegenheiten wegen so sehnlich gewiinschten Frieden

konnte dieser nicht erlangen. Qobad beschwerte sich bitter iiber

die Treulosigkeit der Rotner und verlangte nach wie vor die Hei-

trage zur Untevhaltung der Kaukasusfestungen und die Zersto-

rung von Dara, oder wenigstens eines von beiden. Rufinus reiste

unveriichteter Dinge wieder von Ktesiphon ab 2)

.

Qobad hatte alien Grund, iiber die Misserfolge seiner Gene-

rale in Armenien uml Mesopotamien iibler Laune zu sein, denn

er musste einsehen, dass sie nicht durch Ziifalligkeiten verschul-

det seien ,
sondern ihren Grund in den starken Befestigungen

batten, welche Anastasius angelegt hatte und die das Vordringen

der persischen Armeen ungemeiu erschwerten. Es musste ihm

daher sehr erwiinscht sein, dass Almundir III, Konig von Hira,

1) Die im Texte angegebenen Zahlen sind die des Procop
;
nach Malalas

zahlte die persische Armee 70000 Mann, Theophanes spricht gar von unzahli-

gen Truppen.

2j Procop B. P. 1, 15. 16.
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ein bewahrter Vasall, ibin vorschlug, den Feldzug des Jahres 531

an dem rechten Euphratufer aufwarts zu wagen^). Dort seien

keine mit Soldaten angefiillte Festungen, das reiche Antiochien

sei ein ebenso wiirdiges wie sicheres Ziel, die Perser wiirden schon

wieder auf dem Riickwege von der gepliinderten Stadt sein, ebe

man in Mesopotamien noch sichere Kunde von dem Zuge babe.

Die Bedenken, welcbe man aus der Unfrucbtbarkeit und Wasser-

losigkeit der zu durcbziebenden Gegendeu berleiteii konnte, er-

klarte Almuiidir fur nicht stichhaltig und erbot sicb seibst , den

Fiibrer zu macben. Eine persische Armee von 15000 Reitern

wurde unter dem Befehle des Azaretbes^j gesammelt und dieser

angewiesen^ sicb der Fiihrung des Alraundir anzuvertrauen. Der

Zug scbien anfangs sehr gliicklich von Statten zu geheu, unbe-

belligt erreichten die'Perser Commagene ;
als sie aber bei Gabbula

(Jabal) ankamen ^ borten sie , class Belisar in Chalkis stebe, der-

selbe batte also friiber als die Perser vermutbeten, von dem Zuge

Kunde erbalten^ war mit alien verfiigbaren Truppen berbeigeeilt

und batte sicb zwiscben die persiscbe Armee und ibi Ziel Antio-

cbien gescboben. Bei so bewandten Umstanden bielten es die

Perser fiir das Beste, die Fortsetzung des Marsches aufzugeben,

und sie traten , nacbdem sie noch das Schloss von Gabbula ge-

pliindert batten, den Ruckweg an
;
Belisar folgte ibnen langsam,

so zwar
,
dass er gewobnlich am Abend den Lagerplatz eireichte,

den die Perser am Morgen verlassen batten, denn es war bios seine

Absicht, die Perser aus dem romiscben Gebiet beraus zu treiben,

einen Karapf wollte er vermeiden , da er die Schwacben seines

Heeres sebr wobl kannte. So dacbten aber nicht seine Soldaten

und aucb nicht einmal alle Fiibrer derselben, sie saben in dem

Benehmen des Feldberrn nur Feigbeit und verlaugten ungestiim

zum Kampfe gefiibrt zu Tverden, als sie (19. April 531) den Feind,

Callinicus gegeniiber, ansicbtig warden, der sicb eben anschickte

das romische Gebiet zu verlassen. Vergebens stelite Belisar sei-

nen Truppen das Nutzlose des Kampfes vor, der im giinstigsten

Falle nicbts weiter erziele als was die Perser ohnediess zu thun

vorbatten, er musste nachgeben und was er vorausgesehen batte

1) Procop 1. c. 1, 17. Malalas ^p. 461 fg. Caussin de Perceval, histoire

2, 95.

2) So heist er bei Procop, Malalas nennt ihn ’EiapaO.
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geschah: die Romer, welche wegen der bevorstehenden Oster-

feiertage langere Zeit gefastet batten und daber kraftlos waren,

warden von den Persern^ die mit dem Mutbe der Verzweifluiig

focbten , bald iiberwaltigt
,

es kam der rechte Fliigel , auf dem

Araber und andere Hundesgenossen kampften, in Unordnung,

der lirtke bielt sicb etwas besser, mit Miihe aber erhielt Belisar

mit dem Mitteltreffen bis zum Anbruch der Nacbt das Gefecht

aufrecht. Die romische Armee begab sicb auf die Eupbratinseln

und setzte am folgenden Morgen auf das linke Euphratufer iiber,

die Perser bebaupteten das Scblachtfeld und setzten am andern

Morgen ihren Riickmarscb unbelastigt fort. Beide Feldberren

batten ibre Pflicbt gethan , aber beide warden von ihren Herren

mit Undank belobnt, Belisar wurde in Folge dieser Scblacht aus

Mesopotamien abgeiufen und durcb Sittas ersetzt*)^ Qobad aber

fand, dass die Expedition sehr viele Maiinschaft gekostet und sebr

wenig erreiebt babe, desswegen behandelte er den Azarethes mit

Veraebtung. Um das Jabr nicbt uugeiiutzt verstreichen zu lassen,

sandte Qobad ein neues starkes Heer ab, dem er drei seiner tiicli-

tigsten Generale als Fiihrer zutberlte, den Chanaranges ,
den

Aspebed und Mermeroes^). Zuerst wurde ein Einfall in das Ge-

biet von Edessa versucbt, ein festes Schloss Abgersat^; fiel bald

in die Hande der Perser, darauf kehrten dieselben nach Persien

zuriick. Eine zweite Expedition ging nach Martyropolis und die

Perser belagei ten diese Stadt, da sie eiiien Widerstand im offenen

Felde nicbt fan den. Nun war zwar Martyropolis um jene Zeit

etwas befestigt, doch saben die Eiiwohner ein, dass sie einer

ernstlichen Belagerung nicfit lange widerstehen konnten, das ro-

miscbe Heer unter Sittas war zu schwach um die Stadt zu ent-

setzen; zwar bracbte es den Peiseni eine kleine Niederlage bei,

aber Qobad scbickte Verstarkungen und ertbeilte seinen Genera-

len die Weisung, nicbt nach Eran zuriickzukehren
,

bis sie die

Stadt genommen batten. Dagegen batten die Romer in Pers-

armenien einige Erfolge, dort scblug Dorotbeus die Perser im

oifenen Felde und nothigte sie, anch ibm eine Festung zu iiber-

1) Procop B. P. 1, 21.

2) Procop 1. c. Malalas p. 465. 469.

5; TO -xTiallev Gro Afiyapoo fugt Malalas erklarend bei. St. Martin (L c. 8,

166; bat den Namen schon richtig erklart, er bedeutet. Sitz des Abgar.
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geben, in welcher sie reiche Schatze niedergelegt batten, weil er

ihnen das Wasser abschnitt. Als nun upi diese Zeit die Nach-

richt vora Tode Qobads eintraf, erlangten die Kdmer einen ihnen

sehr erwiinschten WafFenstillstand in Mesopotamien, dessen Ge-

wahrung sie freilich mehr ihrer List als ihrer Tapferkeit ver-

dankten: sie batten namlicb einen persischen Spion bestocben,

eine falscbe Nachricbt im persischen lleere zu verbreiten, als ob

die Hunnen, welche die Perser als Hiilfsvoiker erwarteten, von

den Rbmern gewonnen seien und bei ihrer Ankunft ihre Waffen

gegen die Perser kehren wiirden. Diese Aussicht, verbunden

mit den Nachrichten liber die schwankenden Zustande in Eran,

machten die persischen Generale einem Watfenstillstande geneig-

ter, als sie stvnst gewesen wiiren. Qobad I war am 8. September

531 durch einen Schlagfluss auf der rechten Seite gelahmt wor-

den und starb fiinf Tage spater im Alter von 82 Jahren und

3 Monaten . Seine Hesinnung scheint er bis zuletzt gehabt zu

haben, er sorgte um seinen Lieblingssohn, weil er Streitigkeiten

voraussah, und legte seiii Te>tament in die Hande seines treuen

Dieners Mebodes, welcher die beste Ilotfnung hegte dasselbe

ausfiihren zu konuen.

Die griechischen Nachrichten schildern uns nur die Kriege,

welche Qobad 1 in der zweiten Periode seiner Regierung gegen

das byzantinische Reich gefiihrt hat
,

wir erfahren aber Nichts

von seinen Unternehmungen nach anderen Seiten. Nur beilauhg

vernehmen wir , dass er am h einen Krieg gegen die nordischen

Yolker zu fiihren hatte, und dieser Krieg scheint die Zeit zwi-

schen dem ersten und zweiten romischen Kriege so ziemlich aus-

gefiillt zu haben. Wenn nicht Alles triigt, diirfte die Macht der

Hephthaliten
, deren Wachsen wir schon uiiter Yezdegerd TI

wahmehmen konnen und die unter Perozes und Qobad 1 ihren

Hohepunkt erreichte, in der zweiten Halfte der Regierung Qobads

schon in x\bnahme gewesen sein Ausserdem horen wir, dass

Qobad seinen Vasallen iVlmundir in Hira etwa um das Jahr 518

abgesetzt und diese Pesitzungen dem Harith iibergeben babe,

weil dieser Araber sich der Sekte der Mazdakiten zuneigte
;

als

\) S. Malalas p. 471. Firdosi giebt dem Qobad in runder Zahl nur 80

Jahre p. 1617, 10
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aber spater die Mazdakiten bei Qobad in Ungnade fielen, konnte

Alraundir mit einer persiscben Armee sein Reicb wieder erobern^).

Die Menge von Stadtegriindungen , welche dem QobM zuge-

schrieben wird, beweist hinlanglich, dass er ein kriegerischer

Fiirst war, der fiir die Unterbriiigung von Kriegsgefangenen zu

sorgen hatte. Hamza und Mujmil stimmen liber diese Griindungen

unter sicb iiberein. Eine Stadt Eran-shad-Qobad lag zwischen

Hoivan und Shahiizor , Shahrabad-Qobad zwischen Gurgan und
Khorasan. Die beriihmteste Giiindung war an den Granzen der

Persis Beh-ez Amid-Qobad 2) ^ welche mit den Kriegsgefangenen

der Stadt Amida bevolkert wurde. Ein Ort Miiio-Shapur in

der Nahe von Ktesiphon ist wol mehr ein Lustort als eine Stadt

gewesen. Ausserdem-wird noch genannt Balash^-jenud*^), Khabur-

Qobad (Mujmil: Hesabur-QobM) bei Mosul und Ized-QobM
(Mujmil: Ized-qobad-gird) in Sevad, Tabari (2, 147) und Ibn

Alathir nennen andere Stadte: Avjan (Ibn Alathir richtiger

Arrejan) in der Nahe von Ahvaz, Kazerun, Hoivan, Qobadiyan in

Khotlan, Termed und Wazem oder Zera amOxus. Wieder anders

Mirkhond (p. 357. 358) Berdaa, Genje und Miafareqin, letzteres

entschieden falsch.

20. Khosrav I Anosharevan^). Die Abweichungen
liber die Regierungsdauer dieses Flirsten bewegen sich in sehr

engen Granzen, sie schwanken zwischen der Zahl von 48 Jabren

und von 47 Jabren und etlichen Monaten. Auf 47 Jabre 7 Mo-
nate und einige Tage berecbnet Hamza die Regieruiig, Mujmil

giebt dieselbeZeit oder aucb 48 Jabre, Masudi lasst uns die Wahl
zwischen 47 J. 8M. oder 48 Jahren, Ibn Alathir zwischen 47 und

1) Die Belege sehe man bei Caussin de Perceval 1. c. 2, 82.

2) Dasg dieses die richtige Lesart sei, zeigt die beigefiigte ErklSrung der

Worte = besser als Amida.

3) Hamza schreibt Hambu-Shapiir, das etwa Verber^en des Shapdr heis-

sen konnte; Hamza wie Mujmil bemerken, dass die Einwohner von Bagdad
den Ort Janb-i-Shdpur nennen.

4) Hamza VaUsh-jbd, was dem halbarabischenBaldsh-jenud vorzuziehen

zu sein scheint.

5) Diese Schreibung ist die urspriingliche und richtige
,
denn das Wort

bedeutet: mit unsterblicher Seele begabt; ganz gewohnlich wird aber dafiir

Andshirvan, geschrieben. Letzteres Wort iibersetzt Masddi (2,

190) mit »neuer Konig«, was naturlich unrichtig ist.



IX. Das Reich der Sdsaniden. 417

48 Jahren, bios 4S Jahi^e giebt Tabari an i2^ 232) und Agathias

(4, 29) . Dariim ist auch bei neuern Chronologen keiu sonder-

liches Schwanken, Richter^ Clinton^ jVIordtmann und Muralt las-

sen den Khosrav von 531— 579 regieren, Lebeau 10, 161) vom

12. Juni 531 — Friihjahr 579, Patkanian von 531— 57S.

Die Voraiissicht des Qobad, dass nach seinem Tode Thron-

streitigkeiten ausbrechen wiirden, bewahrheitete sich vollkom-

men; kaum hatte er die Augen geschlossen, als auch der alteste

Sohn, Kaoses, sein Recht auf die Krone geltend machte und sich

zum Konig ausrulen lassen wollte. Dagegen protestirte aber Me-

bodes (der aus irgend einem Grunde Zeit gewinnen Avollte;
;
der

Konig, behauptete er, konne nur in einer Yersammlung der Gros-

sen des Reiches feierlich ausgerufen v'erden. Kaoses liess sich

den Aufschub gefallen, denn der Zustimmung der Grossen zu

seiner Wahl glaubte er vollkominen sicher zu sein. Als nun aber

die Grossen sich versammelt hatten, da brachte Mebodes das ihm

anvertraute Testament- des Qobad zum Vorschein, und der Adel

Erans unterwarf sich dem Ausspruche, sei es, dass er wirklichf so

grosse Ehrfurcht vor dem Willen des verstorbenen Herrschers

hegte, Oder dass er mittlerweile auf andere Art gewonnen >yorden

war. So bestieg denn Khosrav den Thron der Sasaniden, und

eine seiner ersten Sorgen scheint es gewesen zu sein, den romi-

schen Kiieg zu beendigen, damit er seine ganze Kraft den inne-

renVerhaltnissen widmen konne, die noch nicht endgiiltig geord-

net waren. Nach dem Rerichte des iMalalas^j soli Khosrav zuerst

Friedensvorschlage gemacht und der rdmische Hof gezogert ha-

ben sie anzunehmeii. Indessen bestatigte Justinian den abge-

schlossenen Waifenstillstand von Martyropolis und auch die Frie-

densverhandlungen kamen bald in Gang. Ein Pliinderungszug,

den um diese Zeit ein Hunnenstamm von den kaspischen Thoren

aus ins romische Gebiet machte und der sogar nach Kilikien und

Kyrrhestike sich erstreckte, lehrte den romischen Kaiser von

Neuern
,
dass es doch auch fiir sein Reich nicht gleichgiiltig sei,

ob die Kaukasuspasse bewacht wiirden oder nicht. Im Jahre 533

wurde, nach mancher Verzbgerung, der definitive Frieden, an-

1) Maialas p. 471.

Spiegel, Eran. Alterthnmskunde III 27
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geblich auf eTvdgeZeiten, abgeschlossen i)
. Beide Fiirsten erkann-

ten sich als vollkommen ebenbiirtige Monarchen an und verspra-

chen sich gegenseitig mit Geld und mit Heeren zu unterstiitzen.

Es wurde festgestellt^ dass die Bewachung der Kaukasuspasse den

Persern obliege, dass aber Justinian die Summe von llOOO Pfund

Goldes zu zahlen habe, um seine Verbindlichkeiten zu losen. Die

Zerstdrung Daras wurde nicht mehr gefordert ^ doch sollte nur

die unumganglich ndthige Anzahl Truppen dort gehalten werden

und der Commandant der romischen Truppen seinen Sitz in Con-

stantine haben. Die gemachten Eroberungen wurden zuriickge-

geben, die Perser erhielten die oben genannten Kastelle Bolon

und Pharangion zuriick;, ebenso die Goldbergwerke in Persarme-

nien, welche ihnen gehdrten ; sie mussten sich aber auch beque-

men^ die in Lazistan eroberten Platze an die Romer auszuliefern_,

was sie nur mit Widerstreben thaten, da sie das Land eigentlich

als ihr Eigenthum betrachteten.

Ein grosser Theil der morgenlandischen Nachrichten setzt

das Blutbad, welches die Yernichtung der Mazdakiten einleitete,

und die Hinrichtung des ]Mazdak selbst in den Anfang der Re-

gierung des Khosrav. Entgegen dieser Nachricht behauptet Ma-
lalas -j, dass Khosrav auch dieser Sekte freie Religionsiibung ge-

wahrt habe^ und dass die Mager iiber diese Dulduiig erbittert

waren und eine Verschworung anstifteten, die den Khosrav

wieder von der Herrschaft entfernen sollte. Ueber diese Vorgange

ist Procop unsere einzige Quelle^ er erzahlt den Verlauf der

Y'erschwbrung wie folgt. Der beliebteste unter den Sohnen Qo-

bads war Zames^ aber man konnte nicht daran denken, ihn auf

den Thron zu erheben, da er, als Einaugiger, nach den Anschau-

ungen der Eranier von der Regierung ausgeschlossen war; daher

verhel man auf den Ausweg, seinen noch minderjahrigen Sohn

zum Konig auszurufen, der, wie sein Grossvater, QobMhiess;

fiir ihn konnte Zames die Vormundschaft iibernehmen und somit

die konigliche Macht fiir eine Reihe von Jahren thatsachlicii aus-

liben. Der Plan wurde aber dem Khosrav verrathen und dieser

sicherte sich gegeii alle ahnlichen Verschworungen dadurch, dass

1, Procop B. P. 1, 22. Malalas p. 471. 477. Theophan !. 277.

2, Malalas p. 472.

3; Cf. Procop B. P. L 23.
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er nicht bios den Zames, sondern seine sammtlichen Briider

sammt deren mannlicher Nachkommenscliaft todten liess. Selbst-

verstandlich erwartete auch die vornehmen Perser kein besseres

Loos, welche sich an der Verschworiing betheiligt batten, darun-

ter Aspebedes, den Oheim desKhosrav. Nur die unscbuldige Ver-

anlassung des Blutbades, der kleine Qobad, entging dem Tode,

aber nicht mit Genehmigung seines kbniglichen Oheims. Nach

der Sitte der koniglicben Prinzen batte Zames seinen Sobn einer

auswartigen Saugamme iibergeben und dazu die Frau des Chana-

rangen Adergudumbades ausersehen ; dieser war damals Statthal-

ter einer Provinz und verweilte mit seiner Familie in der seiner

Verwaltung anvertrauten Gegend, entfernt vom Hofe. Es stand

darum nicbt in der jVIacbt des Kbosrav, den jungen Qobad zu-

gleicb mit den iibrigen Gliedern seiner Familie zu todten, aber

er sandte dem Adergudumbades den geraessenen Befehl dafiir zu

sorgen, dass Qobad das Scbicksal seines Vaters tbeile. Dieser

aber, den dringenden Bitten seiner Frau nacbgebend, welche eine

grosse Liebe zu ibrem Pflegekinde gefasst batte, meldete zwar

dem Kbosrav, dass Qobad sicb nicbt mebr unter den Lebenden

befinde ,
in Wabrbeit aber brachte er den Prinzen nicbt um das

Leben, sondern liess ihn in der Stille erziehen und scbickte ihn,

nacbdem er berangewacbsen war ,
mit reicben ]\litteln versehen,

ins Ausland. Qobad ging nacb Constantinopel, wo er mit .vieler

Freundlicbkeit aufgenommen wurde . Die ganze Angelegenbeit

war in tiefstes Geheimniss gebiillt, nur Varrbames I'Bebram) , der

eigene Sobii des Adergudumbades, wusste darum und noch ein

Diener ,
auf den man sich verlassen konnte ; auch ware das Ge-

heimniss bewabrt geblieben, batte nicht Varrbames selbst. als er

den Kbosrav nacb Lazistan begleitete (wol im J. 541) , diesem

das Geheimniss seines Vaters nicht nur verratben ,
sondern ibm

auch gleicb den Diener als Zeugen seiner Mittbeilung vorgestellt,

da dieser in seinem Gefolge war. Es ist selbstverstandlicb, dass

ein so despotischer Fiirst wie Kbosrav auf Rache sann und den

bochbejabrten Adergudumbades, der unter der Regierung seines

Vaters gegen 12 Volkerschaften riibmliche Kriege gefiibrt batte.

1) Procop scheint einigermassen zu zweifeln
,
dass der in Constantinopel

erschienene Qobad wirklich der achte gewesen sei, doch giebt er an, dass sich

derselbe durch grosse Aehnlichkeit mit Qobad I ausgezeichnet habe.
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ermorden Hess, nachdem er denselben durch verstellte Freund-

lichkeit in den Bereich seiner Gewalt gelockt hatte.

Friiher noch als den Adergudumbades hatte auch den Mebo-

des das Schicksal erreicht, welches hochgesteliten Persern in

Eran so leicht zu Theil wird. Die grossen Verdienste, welche er

sich um Khosrav bei dessen Thronbesteigung erworben hatte,

schiitzten ihn eben so wenig vor der Bache dieses Fiirsten, als

friiher dem Seoses seine Vergangenheit bei Qobad geniitzt hatte.

Der Sturz des Mebodes wird verschieden erzahlt, darin aber be-

gegnen sich unsere Quellen, dass sie denselben das unschuldige

Opfer einer Hofintrigue werden lassen. Nach Procop i) stellte des

Mebodes Rival Zaberganes dem Konige eine Weigerung des Me-

bodes augenblicklich zu kommen in der Art dar, dass dieser auf

den Gedanken gerieth, Mebodes weigere sich iiberhaupt zu kom-

men und befinde sich also im Zustande der Rebellion. Nach dem
Konigsbuche und Mujmil war die Sache ernster : Zabergan be-

schiildigte den Mundkoch des Konigs
,
derselbe habe im Yereiii

mit seinen Sohneii den Khosrav vergiften wollen; die Folge war,

dass nicht bios 3Iebodes hingerichtet ,
sondern der ganze mann-

liche Theil seiner Familie ausgerottet wurde. Nach Firdosi wurde

die Unschuld des Mebodes spater entdeckt und Khosrav bestrafte

nicht bios die Schuldigen, sondern suchte seinen Fehltritt an den

noch'iibrigen Gliedern von Mebodes Familie so viel als moglich

zu siihnen.

Die Zeit, welche zwischen dem Abschlusse des Friedens im

Jahre 533 und dem Beginne des ersten Krieges zwischen Khosrav

und den Romern liegt, wurde bekanntlich von Justinian und sei-

nem grossen Feldherrn Belisar bestens benutzt, um dieMacht des

Romerreiches zu erhohen durch Zerstorung des Vandalenreiches

in Afrika und des Gothenreiches in Italien. Auch Khosrav hat

gewiss diesen Zeitraum nicht ungeniitzt verstreichen lassen, aber

bei dem ganzHchen ^langel an chronologischen Anhaltspunkten

wissen wir nicht gewiss , welche seiner Eroberungen wir in diese

Periode zu verlegen haben. Wahrscheinlich ist es jedoch, dass

die Ziichtigung rebellischer IJnterthanen
, von welcher uns Fir-

1) Procop B. P. 1, 23 fin.

2) Firdosi nennt diesen Mann
»

was Zauran und Ziiran gelesen

'werden kann
;
in Mujmil p. 119. 139; heisst er

,
Zarvan.
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closi erzahltj hierher gehdre. Die rauberischen Ealucen mussten

sich vor Khosravs Macht beugen
;
iiicht besser ergiiig es den Ge-

birgsstammen von Gelan und Dailem^ die nach sclnveren Yer-

lusten Geiseln fur ihr ferneres Woblverhalten stelleii mussten.

Gegen die turkischen Stamme, welche nicht selten Einfalle nacb

INIazenderan machten, Muirde an der Granze der Wiiste eiiie Mauer
aufgerichtet , welche solchen unvermutheten Ueberfailen steuern

sollte. Am eifrigsten aber suchte Kliosrav die ziigellosen Vblker

zu zahmen^ die im Kaukasus und jenseits dieses Gebirges 'wohn-

ten: wir horen, dass die Alanen — unter diesem Namen sind

diese Bergvolker zu verstehen — gleichfalls sich unterwerfen und
Geiseln stellen mussten. Nicht zufrieden mit diesem Erfolge,

legte Khosrav grossartige Eefestigungen bei Derbend und den

iibrigen Kaukasuspiissen an, Werke, von welchen die morgen-

liindischen Schriftsteller mit Eewunderung sprechen ; sie wurden

wol mit dem Gelde erbaut, welches Khosrav zu dem Ende von

Justinian beim Abschlusse des Friedens erhalten hatte. Ob schon

in dieser friihen Periode seiner Regierung Khosrav mit den Tu-

raniern Krieg fiihrte, wissen wir nicht, jedenfalls hatte er auch

spater sich noch mit ihnen zu beschaftigen
;
mbglicher Weise,

wenn auch nicht gerade nothwendig, diirfen wir seine indischen

Eroberungen in diese Zeit versetzen. Es heisst namlich, Khosrav

habe sich diejenigen Theile Indiens wieder angeeignet, w’elche

friiher unter Yararan Y an Eran gekommen waren (cf. p. 353 ,

die sich aber seit dieser Zeit wieder unabhangig gemacht batten.

Ibn Alathir nemit als solche Theile: Sind, Sindost ?), Aracho-

sien, Zabulestan und Tokharestan, Andere dehnen diese Erobe-

rungen noch weiter, selbst bis Ceylon aus.

Trotz aller gliicklichen Unteriiehmuiigen , welche dem Na-

men Khosravs innerhalb und ausserhalb der Granzen seines Rei-

ches Ruhm und Ansehn verschafften ,
wurde derselbe immer be-

denklicher und angstlicher durch die weit grosseru Triumphe Ju-

stinians im Westen. Als das Yandalenreich gefallen war, hatte er

den Justinian begluckwiinscht i) und dabei, wie im Scherze, die

] >emerkung fallen lassen ,
dass ihm eigentlich ein Antheil an der

Rente geblihre, denn Justinian hatte sie kaum machen konnen,

wenn er, Khosrav, nicht nihig geblieben ware. Justinian hatte

1, Cf. Procop B. P. 1, 26
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den Wink verstanden und den Gesandten mit reichen Geschen-

ken zu seinem Herm zuriickgeschickt, denn es lag ihm allerdings

viel daran
,
dass Persien Fiieden halte. Als nun aber auch das

Gothenreich in Italien ernstlich erschiittert und dem Falle nahe

waij da fand es Khosxav hochst bedenklich^ Justinians Macht

weiter wachsen zu lassen ^
und er iibexlegte , ob nicht von seiner

Seite etAvas geschehen miisse. Bestarkt wurde er in dieser An-

sieht durch eine Botschaft des Ostgothenkonigs Vitiges, welcher

einsah^ dass Justinian nur darum seine ganze Macht gegen ihn

kehren konne, Aveil er keinen Theil derselben gegen Persien zu

verwenden brauche; dringend forderte er Khosrav auf, fernere

Yergrdsserungen des Justinian doch nicht zu dulden, da dieser

zuletzt auch ihm gefahrlich Averden Aviirde
;

grossern Eindruck

brachte vielleicht noch eine Gesandtschaft aus dem romischen

Armenien hervor , die seine Hiilfe in Anspruch nahm . Bald

stand der Entschluss fest, dass ein Kxieg mit dem romischen

Reiche begonnen Averden sollte
; es bedurfte nur noch eines Yor-

Avandes, und der Avar bald gefunden. Almundir III Avar noch im-

mer der Vasall des persischen Reiches, schaltete aber in Hira

ziemlich selbstandig und machteRaubziige, Av ohin es ihm beliebte,

ohne sich sonderlich um die Yertrage seines Oberherrn zu kiim-

niern. Nach Abschluss des Friedens im J. 533 scheint sich Al-

munclir den Romern genahert und Geschenke oder eine Pension

erhalten zu haben^j, aber im Jahre 539 Avandte er sich gegen den

Arethas (Harith Y) ,
Konig von Ghassan , der unter romischem

Schutze stand, und verlangte von ihm die Herausgabe eines Land-

striches, Avelcher den Namen Strata filhrte, auf dem nichts Avuchs

ais kiimmerliche Weide fiir einige Schafe. So armselig auch das

Object des Streites AA^ar, keiner von beiden Theilen Avollte nach-

geben, eine von Justinian abgeordnete Commission fand die An-
spriiche dunkel und die Entscheidung zog sich in die Liinge;

einer der Commissare glaubte die Sache durch Geld beilegen zu

1) Die Griinde der Unzufriedenheit in Armenien erzahlt ausfahrlich Pro-

cop B. P. 2, 3, Ygl. Auler L c. p. 34 fg.

2^ Cf. Malalasp. 466. 467.

3) Am ausfiihrlichsten findet man die hier erzahlten Verhaltnisse bei Pro-

cop B. P, 2, 1 fg. dargestellt, kurz und in der Hauptsache nicht unriehtig er-

vrahnen sie auch Firdosi, Masudi und Tabari. Ygl. auch Caussin de Perceval

1. c. 2, 9S. 235. Ygl. auch Malalas p. 470, 4S0 und Menander p. 369 fig.
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kdnnen und ubergab dem Almundir einen Brief, deii Justiaian in

dieser Angelegenbeit geschrieben haben sollte. Almundir scbickte

den Brief seinemLehnsherrn^, und dieser fand darin denVersucb,

seinen Yasallen zum Abfalle zu verlocken
;
abnliche Schreiben,

behauptete Khosrav, batten auch die Hunnen ihm mitgetbeilt,

die Kdmer bingegen stellten die letztem Scbreibeii ganz in Ab-

rede, dem Schreiben an Almundir sollte aber Kbosrav nacb ibrer

Behauptung einen Sinn unterlegen, den es niemals gebabt batte.

Ill feierlicber Yersammlung vor alien seinen Grossen bescbloss

Kbosrav den Krieg gegen Byzanz, docb sollte derselbe erst im
Fiiibjabr 540 seinen Anfang nebmen und obne Kriegserklarung

beginnen, wie denn iiberbaupt die Feldzlige Kbosravs gegen

Westen, ahnlicb denen seines Yaters Qobad, blosse Raub- und

Pliinderungszuge waren obne ein politiscbes Ziel, Avie es frliber

Shapur II gebabt batte. Die Romer scbeineu iiber diese Plane

scblecht unterricbtet gewesen zu sein und keinenfalls den Aus-

brucb des Kriegs fiir so nabe gebalten zu baben
;

ein Gesandter

Justinians Namens Anastasius kam um diese Zeit mit einem

Scbreiben des Kaisers an Kbosrav, das Scbreibeii wurde zwar

angenoramen, aber dem Gesandten weder eine Antwort auf das-

selbe ertbeilt, noch dessen Rlickreise zugelassen.

Obne Zweifel wurde Kbosrav am liebsten seinen Weg durcb

^lesopotamien genommen baben, allein die starke Festung Dara

und die librigen mesopotamiseben Festungen standen einem sol-

cben Beginnen bindernd imWege; darum bescbloss er wieder

den Weg auf dem recbteii Eupbratufer zu versucben, den sein

Vater am Elide seines Lebens fiir geeignet erkannt batte , und

wie dem Qobad, so erscbien auch ihm Antiocbien als das ivlin-

schenswertbeste Ziel des ganzen Zuges; je iveniger die Romer
den Beginn des Krieges abnten, desto sicherer konnte man das

Gelingen der Unternebmung voraussehen. jMit Yermeidung der

festen Platze, die ohnediess am linken Eupbratufer lagen, zog

Kbosrav am Eupbrat aufwarts, er beachtete nicbt die kleine Stadt

Zenobia als zu unbedeutend
;
erst die Stadt Sura hielt er seiner

Aufmerksamkeit 'svlirdig. Die schwacbe Besatzung des Ortes ver-

sucbte erst zu widersteben
, da aber gleich in den ersten Tagen

ihr Fiibrer getodtet wurde, entfiel ihr der Mutb, man beauftragte

1. Firdosi p. 1640; nennt die Stadt Shurab,
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den Bischof , iiber die Hohe des Losegeldes mit den Persern zu

unterhandeln ; Khosrav war aber bereits gegen die Stadt aufge-

bracht ^ well die bisherigen Gefechte ihm einen nicht unbedeu-

tenden Yerlust bereitet batten. Scbeinbar freuiidlich nahm er den

Biscbof auf, gab ihm Hoffnung auf die Gewahrung seines Ge-

suches und schickte ihn endlich von einer Ehremvache begleitet

in die Stadt zuriick. Allein die Ehremvache hatte nur den Zw eck,

die am Thore Wacht haltenden Soldaten zu hiiidern^ das Thor

wieder zu schliessen, nachdem sie denBischof eingelasseii batten

;

wahrend man sich noch stritt^ kam Khosrav mit der ganzen Ar-

mee herbei und bemachtigte sich der Stadt, die er dem Erdbodeii

gleich machte und deren Eiiiwohuer er als Kriegsgefangene er-

klarte. Zweck dieser wenig ruhmlichen That war wol, Schrecken

zu verbreiten und den Widerstand gegen die persische Macht als

unmoglich darzustellen. Das harte Loos der Bewohner scheint

dem Khosrav nach kurzer Zeit selbst zu Herzen gegangen zu

sein, denn er bot sie dem Bischof Candidas von Sergiopolis ge-

gen einLosegeld von nur 200 Pfd. Gold an, und als der genannte

Bischof das Gold nicht zu besitzen versicherte, begniigte er sich

mit dessen schriftlich gegebener Biirgschaft, dass das Gold spater

bezahlt werden solle. Yiele der auf diese Weise Erlosten starben

indessen bald darauf in Folge der erduldeten Behandlung. Erst

nach diesem Handstreiche Hess Khosrav den Aiiastasius zu sei-

11em Herrn zuriickkehren, um demselben zu nielden, dass der

Krieg mit Persien thatsachlicli schon ausgebrochen sei.

Das Benehmen des byzantinischen Hofes und seiner Yertre-

ter diesen Einfallen gegenliber w^ar ein iiberaus kliigliches 2’
. Ob-

wol man schon lange wmsste, dass ein Krieg mit Persien nicht zu

den Lnmoglichkeiten gehore, so war doch zum Schutze des Lan-

des nicht das Mindeste geschehn. Den Oberfehl liber die dort

versammelten Truppen fiihrte dem Namen nachBelisar, der aber

in Italien war; an seiner Stelle commandirte Buzes, der seinen

Sitz in Hierapolis genommen hatte. Auf die Nachricht von der

Einnahme von Sura versammelte er die angesehensteiiEin'wohner

Nach Procop B. P. 2, 5 war Sergiopolis 126 Staclien von Sara entfernt.

2 So wenigstenS; wenn die Darstellung des Procopius zuverlas4g ist.

Anders urtheilt Auler in seiner Schrift de fide Procopii Caesareensis. Bonn.

1ST6. p. 11 fg.
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der Stadt Hierapolis^ und nachdem er hohe Worte gesproclien

hatte liber die Art wie die Stadt zu vertheidigen sei, entfernte er

sich mit dem besten Theile seines Heeres^ ohne dass demand

wnsste wohin er gegangen M ar. In Constantinopel entsandte Ju-

stinian seinen Neffen Germanus als Oberbefehlsliaber nach dem
Orient

;
derselbe reiste in Eegleitung seines Solines Justinus mit

grossem Geprange und einem Gefolge von 300 Personen ab, aber

ohneHeer, der Kaiser versprach^ dass ein solches eliestens folgen

solle. In Antiochien angekommen^ untersuchte Germanus dieBe-

festigungen der Stadt; er land sie im Allgemeinen zufriedenstel-

lend^ eine Stelle ausgenommen^ m^o ein Felsen die Mauer iiber-

ragte^ ohne in den Kreis der Befestigung gezogen zu sein. Ger-

manus v^erlangte^ dass diese Hohe entM^der abgetragen oder mit

einem Thurme versehen und mit der iMauer verbunden Muirde,

aber die Baumeister getrauten sich in der kurzen ihnen gegebe-

nen Fiist m eder die eine noch die andere dieser Arbeiten auszu-

fiihrenj und man entschloss sich Alles zu lassen M ie es war

,

da-

mit nicht der Feind durch unvollendete Arbeiten auf die schM a-

chen Stellen der Befestigung aufmerksam gemacht M urde. Die

von Justinian versprochene Armee flir den Oberfeldherrn blieb

aus und sein Aufenthalt in Antiochien M^ar nutzlos^ ja gefahrlich,

da die Xachricht von der AnM'esenheit eines nahen VerM^andten

des Kaisers den Khosrav veranlassen konnte ^ seinen Marsch ge-

gen Antiochien zu beschleunigen
;
Germanus fiihlte diess und

zog sich nach Kilikien zuriick. Yollstandig verlassen von dem
Schutze des Kaisers

,
musste jede der syrischen Stiidte sehn wie

sie mit dem siegreichen Feinde sich abfinden konne; in Antio-

chien fiihlte man sich mit Rccht vorzugsM^eise bedroht
, darum

M'ollte man den Weg zu Unterhandlungen sobaid als moglich be-

treten. Der Bischof Megas von Berrhoa ward zum Vertreter der

Stadt in dieser schMnerigen Angelegenheit erM ahlt. Er traf den

Khosrav auf seinem Marsche durch Syrien in der Xahe von Hie-

rapolis. In beM eglichen AVorten stellte Megas dem persischen

Monarchen das Ungliick vor, M elches er durch seinen Zug liber

Unzahlige verbreite, die ihm nie ein Leid zugefugt hatten, die

ihm M'eder M’iderstehen M’ollten noch konnten. Khosrav, dem es

an einer verniinftigen AntMort fehlte, erging sich in leeren

Drohungen , hiess aber den Bischof bleiben und seinem weiterii

Marsche folgen. Er M^andte sich zuerst gegen Hierapolis, er-
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kannte aber bald, dass die Festungswerke in gutem Zustande

seien und dass es ihm eine lange Zeit kosten T;\ erde, wenn er die

Stadt mit Gewalt nehmen -wolle
;
er zeigte sich desshalb zuUntex-

handlungen geneigt, und da auch die Einwohner der Stadt es fiir

vortheilhafter ansahen, sich mit einer Summe Geldes zu losen

als die Schrecken einer Belagerung liber sich ergehen zu lassen,

so kam ein Vergleich bald zu Stande, und gegen die Auszahlung

von 2000 Pfund Silber liess Khosrav die Stadt Hierapolis unbe-

helligt. • Um diese Zeit erhielt auch Megas von Khosrav auf sein

bestandiges Drangen die Zusicherung, dass er gegen die Zahlung

von 1000 Pfund Gold ganz Syrien raiimen wolle; er reiste darauf

in Eilmarschen nach Antiochien zuriick, wahrend Khosrav ihm

langsam folgte. Megas berichtete liber den Erfolg seiner Sen-

dung, und es konnte flir keinen Yernlinftigen ein Zweifel be-

stehen ,
dass man sich beeilen musste um den geforderten Preis

die bevorstehenden Verheerungen eines zligellosen Heeres abzu-

kaufen
;

es zeigte sich aber, dass der byzantinische Hof, ’vvenn er

auch zu schwach war seine IJnterthanen zu schlitzen, doch die

Macht besass dieselben zu verderben. Kaiserliche Gesandte,

welche eben auf der Durchreise in Antiochien eingetroifen waren,

fanden es unanstandig, kaiserliche Stiidte mit Geld loszukaufen,

und Megas reiste mit einer abschlagigen Antwort ins persische

Lager zuriick. Er traf den Khosrav vor Berrhoea, welche Stadt

eben noch liber ihre Auslosung imterhandelte
, die der Perserko-

nig nicht so billig stellte wie in Hierapolis, da er sah, dass die

Befestigung sehr mangelhaft sei. Er forderte 4000 Pfund Silber;

in der Angst versprach man die Summe zu zahlen, bei n^herm

Zusehen fand man aber, dass man den hohen Preis nicht zahlen

konnte, weil so viel Silber nicht aufziitreiben war ; Khosrav wollte

an die Zahlungsunfahigkeit nicht glauben, es kam zu Misshellig-

keiten, und die Einwohner fllichteten sich mit ihren Habseligkei-

ten in die Burg , wahrend Khosrav sich der leeren Stadt bald be-

machtigte und sie grossentheils in Asche legte. In der Burg ware

man vor unmittelbarer Gefahr ge sichert gewesen, hatte sich nicht

gar bald herausgestellt , dass die einzige Quelle zur Befriedigung

der vielen Fliichtlinge und ihres Viehs nicht ausreiche. Gliick-

licher Weise kam Megas noch rechtzeitig zuriick, und es gelang

ihm den Khosrav zu liberzeugen, dass nicht boser Wille, son-

dern wirkliches Lnvermdgen die Einwohner Berrhoeas hin-
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(lerte den eingegaiigenen Vertrag zu halten, und die Perser 20-

gen endlicli ab, nachdem sie 2000PfundSilber empfangen batten.

Nunmehr konnte aber den Khosrav nichts mehr abhalten Antio-

chien zu belagern und sein ganzes Heer gegen die Stadt zu wen-

den ; bei der blossen Nacbiicht von seiner Annaherung ergrifFen

mebrere der angesebensten Einwobner Antiocbiens mit ibren

Scbatzen die Flucht^ und eine grosse Anzabl gedacbte ibnen zu

folgen, da die Stadt ohne Besatzung war^ als plotzlicb Theokti-

stus und Motatzes aus dem Libanon mit 6000 Mann einzogen und
die gesunkene HoiFnung auf Widerstand von Neuem belebten.

Khosrav macbte noch einen Versuch die Stadt zur Entrichtung

eines Losegeldes zu bewegen^ er wiederholte seine Forderung von

1000 Pfund Gold^ es war aber klar, dass er mit sicb handeln las-

sen wiirde; die Verhandlungen zerscblugen sicb jedoch und
Scbimpfreden, welcbe der Pobel Antiocbiens von denMaiiem aus

gegen die Perser ricbtete, erbitterten den Konig, der nun die Bela-

gerung im Ernste begann. Procop glaubt, die Stadt ware gegen

jeden AngrifF gesicbert gewesen, wenn die Antiocbier gewagt

batten, nur 300 Mann aus der Stadt auf jenen Felsen zu stellen,

den man als die scbwacbste Stelle fiir die Yertbeidigung erkannt

batte
,

diess gescbab aber nicbt
,
und die Perser bemerkten bald,

dass diese Stelle ibnen grosse A^ortbeile biete
,
und besetzten die-

selbe; gleicbwol wiirde es nocb lange gedauert baben, bis die

Perser in Antiocbien einzieben konnten, wenn nicbt ein ungliick-

licbes Ereigniss der Belagerung ein Ende gemacbt batte. Die

romiscbe Besatzung batte
,
weil sie auf den Mauern nicbt die zur

Yertbeidigung notbige Mannschaft aufstellen konnte
, fiir einen

Tbeil der Soldaten holzerne Geriiste gebaut, auf welcben diese

am Kampfe theilnabmen; das Zusammenbrecben eines solcben

Geriistes, auf dem eine alizugrosse Menscbenmenge sicb drangte,

wurde von den iibrigen Soldaten, welcbe nur das Gerauscb bor-

ten obne die Ursacbe zu kennen, mit dem Einsturz der Mauer

verwechselt; man glaubte Alles verloren, verliess scbleunig

seinen Posten und drangte sicb zur Flucbt nacb der befestigten

Vorstadt Dapbne
,
eine grosse Anzabl Fliichtlinge verlor in dem

Gedrange das Leben. Die Perser besetzten mit leicbter Miibe die

Mauer, da sie Niemand binderte, aber sie zdgerten nocb eine

Weile die Stadt zu betreten, weil sie einen Hinterhalt vermu-

theten
;
in der That sucbte ein Tbeil der Jugend Antiocbiens, die
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man bewaiFnet hatte, ihnen noch den Besitz der Stadt streitig zu

machen^ aber ohne Erfolg. Die Einwohiier Antiochiens, welche

nicht gefloben waren oder ibren Tod bei der Erstiinnung der Stadt

gefunden batten, wurden zu Sklaven gemacbt, die Stadt aber auf

Kbosravs Befebi zum grossten Tbeil niedergebrannt , die Stadt-

mauer liess man indessen unversebrt. Den Antbeil des Konigs

an der Beute bildeten die sebr reicben Kircbenscbatze.

Jetzt erst, nacbdem Kbosrav das Ziel seiner Wiinscbe er-

reicbt batte, liess er die Gesandten Justinians vor sicb. Er sucbte

nacbzuweisen , dass nicbt er sondern Justinian den Frieden ge-

brochen babe, er vermochte aber keine einzige feindlicbe That

der Romer nambaft zu macben, die bekannten Briefe des Kaisers

an Almundir und die Hunnen bildeten die Hauptpunkte der An-

klage. Die romiscben Gesandten bemiihten sicb, diese Bescbul-

digungen tbeils zuriickzuweisen
,

tbeils zu entkraften
; nacb

langeren Verbandlungen erklarte sicb Kbosrav zum Frieden und

Riickzuge bereit, wenn die Romer ibm sofort 5000 Pfiind Goldes

auszahlen und zu einer jahrlicben Abgabe von 500 Pfund Gold

sicb versteben wollten ;
dann wolle Persien aucb die Kaukasus-

passe selbst bewacben und in den Forthestand der vertragswidrig

erbauten Feste Dara willigen. Fiir den Augenblick blieb nicbts

ubrig, als sicb den barten Bedingungen des Siegers zu fiigen,

und wir konnen es diessmal dem Kbnigsbucbe nicbt verdenken,

wenn es den Kbosrav als Besieger des romiscben Kaisers dar-

stellt, der ibn um Frieden bitten und zu einem jahrlicben Tribut

sicb versteben musste . Immerhin batten die Romer sicb gliick-

licb scbatzen mogen, wenn es bei diesen Zahlungen sein Bewen-

den gehabt batte
,
aber man batte es mit einem ubermiitbigen

und treulosen Sieger zu tbun, der die geschlossenen Vertrage

ungescbeut verletzte, wenn er Lust batte. Zuerst beeilte er sicb

gar nicht mit der Riickkehr, er setzte vielmehr seinen Weg nocb

fort bis zu dem am IMeere gelegenen Seleukia, >vahrscheinlich um
sagen zu konnen ,

nur das Meer babe seinem Zuge eine Granze

gesetzt. Dort badete und opferte er, dann kehrte er nacb Antio-

1) Das Shahname 'p. 163S fg.; nennt als den roniischen Feldherrn. den

Kbosrav besiegte, Farfurius, vas nur Porphyrius sein kann
;
als Eroberungen

nennt es Shurab, Araish-i-Rum d. i. Zierde von Riim, womit wol Antiochien

gemeint ist) und Qalinios. Uebrigens zieht dieses Buch alle Kriege von 541—
557 in einen einzigen Feldzug zusammen.
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chien zuriick. Er sprach ferner den Wunsch aus , das benach-

barte Apamea zu besuchen, wie man wohl wusste aus Habsucht,

aiich verliess er die Stadt erst, nachdem man ihm die reichen

Kirchenschatze ausgeliefert hatte. Endlich, nacbdem er noch in

Antiochien einer Vorsteiiung im Circus beigewohnt und dort der

von ihm gewahlten griinen Farbe im Gegensatz zu der kaiser-

lichen blauen den Sieg verschafft hatte, begab er sich auf den

Riickweg, vermied es aber denselben Weg zu nehmen, auf dem
er gekommen war, sondern zog es vor, moglichst viele Stadte zu

besuchen, die sich noch nicht geldst hatten. So verlangte er von

der Stadt Chalcis die Auslieferung der in ihr liegenden Soldaten

und ein Losegeld, trotz des geschlossenen Friedens, die Einwoh-

ner verbargen die Soldaten und zahlten ihm 200 Pfund Gold.

Bei Obbane, 40 Stadien von Earbalissus, setzte er iiber den

Euphrat auf einer Brlicke, um sich gegen Edessa zu wenden,

auch diese Stadt hatte er, trotz des geschlossenen Friedens. sehr

gerne eingenommen, begniigte sich aber wieder mit 200 Pfund

Gold. Auch Constantine musste sich ausidsen, dagegen ging

Kharan frei aus, weil so viele Heiden dort wohnten. Die ver-

hasste Festung Dara hatte Khosrav bei dieser Gelegenheit gerne

ganz beseitigt, trotzdem dass die Ratification des geschlossenen

Vertrags durch Justinian schon in seinen Handen war, als er vor

dieser Stadt ankam. Er begann eine Belagerung, musste aber

dieselbe bald wieder aufgeben. So endigte der Feldzug des Jahres

540, der ftir die persischen Waffen nichts weniger als riihmlich,

fiir den Geldbeutel des Khosrav aber sehr eintraglich Tvar. Das

treulose Benehmen der Perser wahrend des ganzen Riickzuges

hatte aber die natlirliche Folge, dass Justinian den geschlossenen

Vertrag fiir nichtig erklarte 'Proc. B. P. 2, 13 fin.).

Solche Raubziige liessen sich aber aus mehreren Griinden

nicht gut wiederholen : das durchzogene Land war ausgeplundert

und die Rdmer aus ihrer Sicherheit aufgeschreckt , so dass man
fiirchten musste, kiinftig einem ebenblirtigen Heere zu begegnen

;

dess'wegen wUhlte sich Khosrav fiir das Jahr 541 einen anderen

Schauplatz seiner Thatigkeit, denn es zeigte sich eben eine giin-

stige Gelegenheit, seine Anspriiche auf Lazistan zu erneuern.

Dass die Ceremonien, welche die Taufe des Konigs Tzathes be-

1; Procop B. P. 2, 10— 13; de aedif. 2, 2. Assemani Bibl. or. 1, 416.
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gleitet batten, nicht so harmlos gewesen waren, als Justin sie dem

Qobad darzustellen versucht hatte (p. 404), Hess sich aus den in-

zwiscben bekannt gewordenen Thatsachen entnehmen. Die Rb-

mer batten mebr und mebr gesucbt das Land in ibre Gewalt zu

bekommen, sie batten ,
seit der oben erzablten Yertreibung des

iberiscben Konigs Gurgenes, angeblicb zum Scbutze des Landes,

Truppen dortbin gelegt und die romiscben Generale batten sicb

durcb ibre Habsucbt bei den Lazen verhasst gemacbt. Am Ufer

des Meeres war das von Justinian erbaute Petra ein starker Waffen-

platz, und dieses militarische Uebergewicbt gab den Rbmern die

^lacbt , den Lazen Steuern aufzulegen sowie den Handel in IVIo-

nopole zu verwandeln. Kein Wunder, dass die laziscben Kbnige

sicb fiir zuruckgesetzt und in ihren Recbten gekrankt fanden; es

ist daber erklarlicb, dass scbonGubazes, der Sobn und Nacbfolger

des Tzatbes, Hlilfe und Rettung gerade in den Verbaltnissen

sucbte, aus welcben sein Yater nicbt obne Miibe sicb befreit

batte. Eine laziscbe Gesandtscbaft erscbien im Winter 540^—41

in Ktesipbon, welcbe den friibern Abfall beklagte und um Hiilfe

gegen die rbmiscbe Bedriickung bat; das Land sei zwar nicbt

leicbt zuganglicbj aber die Gesandten erboten sicb das persiscbe

Heer selbst zu fiibren, Reicbthiimer hatte es keine zu bieten, docb

setzte man voraus , dass es den Persern immerhin obliege zu sor-

gen, dass die alten Granzen des Reiches erhalten blieben, auch

liege es am Meere, sei reich an Holz, das sicb zum ScbifFbau

trefflicb verwenden lasse, und zur See stebe von dort der Weg
nacb Byzanz offen. Die Lazen batten bis jetzt den Romern als

Yormauer gegen die Yolkerschaften des Kaukasus gedient, es

werde im Belieben der Perser steben
, diese gegen das romiscbe

Reich loszulassen ,
wenn sie einmal Lazistan besassen i)

. Diese

Griinde scbienen dem Kbosrav einleuchtend, er sagte die ge-

wiinscbte Hiilfe zu, befabl aber den Gesandten die Sache ganz

gebeim zu balten, da er die Rdmer iiberraschen wolle. Er besprach

die Angelegenheit nur mit seinen vertrautesten Ratben und Hess

iiberall die Nacbricht verbreiten, die Hunnen batten einen Einfall

nacb Ibeiien gemacbt und er eile dabin, um sie zu ziichtigen.

Das Heer, welches unter seiner Leitung auszog, nahm allerdings

seine Richtung gegen Iberien, vermied aber dieses Land und be-

1; Cf. Procop B. P. 2, 17. B. G. 4, 4. 5.
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trat bald Lazistan^ wo es unter Leitung der lazischeii Gesandten

die richtigen Wege einschlug und gangbar machte, ohne dass es

Jemand gehiiidert hatte; bald kam auchKonig Gubazes und hiil-

digte dem Khosrav als seinem Oberherrn. Die persische Armee
marscbirte geradezu auf Petra, den starksten Punkt des Landes;

zuerst wurde dahin bios Aniabedes niit einer Anzahl Truppen ge-

S2indt, ihm folgte aber bald Khosrav mit dem ganzen Heere, da

Aniabedes meldete, dass die Stadt verlassen scheine und keine

Vertheidiger sich zeigten. Diess war jedoch ein Irrthum, Ania-

bedes hatte sich durch eine Kriegslist des romischen Feldherrn

Johannes tauschen lassen : der erste Versuch die Stadt zu neh-

men wurde blutig zuriickgewiesen und eine fdrmliche Belagerung

musste begonnen werden, denn die Besatzung war tapfer, und
Petra selbst war theils durch das Meer

,
theils durch Felsen ge-

sichert, gegen welche die Belagerungsmaschinen nichts ausrichten

konnten, den einzigen Zugang zur Stadt bildete eine enge Schlucht,

die aber mit Mauern und Thlirmen gut befestigt war. Ein Un-
gliick war es indessen fiir die Besatzung, dass der Anfiihrer

gleich in den ersten Tagen der Belagerung getodtet ward, auch

gelang es den Persern einen der Thiirme zu unterminiren und in

Brand zu stecken
; dadurch wurden die Romer muthlos und capi-

tulixten unter der Bedingung, dass ihr Leben und ihr Eigenthum

ihnen gesichert blieb, nur die Schatze des verstorbenen Anfiihrers

Johannes fielen dem Khosrav zu. Mit diesem Erfolge musste sich

Khosrav fiir dieses Jahr begniigen, denn seine Soldaten fingen an

laut ihren Unwillen zu aussern, dass der Konig Dinge unter-

nehme, welche seine Krafte iiberstiegen.

Wahrend Khosrav in Lazistan beschaftigt war, batten die

Romer gesucht von Mesopotamien ^ aus einen Einfall in das per-

sische Gebiet zu machen und das Yergeltungsrecht zu iiben. Ob-
gieich Belisar selbst der Fiihrer des Unternehniens war, so ent-

sprach doch der Erfolg nicht den Erwartungen, was den vielen

lahmenden Einfliissen zuzuschreiben ist, mit welchen er zu kam-
pfen hatte. Er fand in Dara die Soldaten ohne Kleider, ohne

Waffeii und voller Furcht vor den Persern, die Fiihrer aber un-

bandig, jeder wollte den Oberbefehl fiihren, keiner gehorchen.

Der Weg in das persische Gebiet fiihrte liber Xisibis. aber Belisar

I'i Procop B. P. 2, IS.
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wollte nicht zu einer Belagerung der Festung schreiten, um die

Schwache seiner Armee nicht zu verrathen; er zog es vor, sich in

einiger Entfemung von der Stadt zu lagern, es war namlich seine

Absicht, die persische Besatzung zu einem Kampfe im freien

Felde zu verlocken, sie zu schlagen und bei dieser Gelegenheit

vielleicht in die Stadt einzudringen. Nur mit Miihe und erst

nachdem er den untergebenen Generalen Einsicht in seine Plane

gestattet hatte^ gelang es ihm die IVIehrzahl derselben fiir sich zu

gewinnen. Belisars Anschlag erwics sich als richtigj bei einem

Ausfalle wurden wirklich die Perser so geschlagen ,
dass sie sich

nicht mehr aus ihren Mauern herauswagten ^ aber die Hoffnung;,

die Stadt selbst zu nehmen, musste Belisar aufgeben ; er zog also

w eiter und belagerte die kleine Feste Sisauranon, deren Besatzung

von 800 trefflichen persischenReitern aus Mangel an Lebensmitteln

sich bald ergeben musste und nach Italien geschick t wurde
,
um

dort gegen die Gothen zu kampfen. Der weitere Plan Belisars

war iiber den Tigris zu gehen und dort so weit als moglich vor-

zudringen^ diess wagte er aber nicht, ohne vorher iiber die Streit-

krafte Erkundigungen eingezogen zu haben, welche in jenem

Lande standen; zu dem Ende schickte er den Araberfursten

Arethas mit seinen Schaaren (die er sonst doch nicht verwenden

konnte) iiber den Tigris und gab ihnen eine kleine Anzahl romi-

scher Truppen mit unter dem Befehle des Trajanus und Johannes

Phagas, ihre Aufgabe war das Land zu verAviisten, Nachrichten

iiber den Stand der Vertheidigung in den Provinzen jenseits des

Tigris einzuziehen und dann in das romische Lager zuriickzukeh-

ren. Willig genug iibernahm Arethas den Auftrag das Land zu

verwiisten, da er aber reiche Beute machte, die er mit den Ro-

mern nicht theilen wollte, so kehrte er nicht in das romische La-

ger zuriick und bewog sogar den Trajanus und Johannes, welchen

er vorspiegelte ,
dass ein grosses persisches Heer im Anzuge sei,

sich nicht zu Belisar zu begeben, sondern nach Rhesena zuriick-

zuziehen. Unterdessen wartete Belisar in peinlicher Ungewiss-

heit, er iiberzeugte sich erst spat von der Treulosigkeit seines

Bundesgenossen
;

mittlerweile war die Hitze schon eingetreten

und die Zeit zum Handeln voriiber, da das Fieber fast die Halfte

der Armee kampfunfahig machte, Belisar musste sich also wie-

1) Procop B. P. 2, 19. VgL auch Caussin de Perceval 1. c. 2, 236.
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der zuriickziehen, und in Constantinopel war man mit den Ergeb-

nissen seines Feldzuges sehr unzufrieden_, da man gehofft hatte,

er werde bis in die Gegend von Ktesiphon vordringen und die

gefangenen Antiochener wieder zuruckfiihren. Das ware wo I

auch moglich gewesen , wenn ihm die gebiihrende Unterstiitzung

zu Theil geworden ware.

Der Feldzug des Jahres 542 zeigte die hohen Feldherrn-

talente des Belisar im glanzendsten Lichte i)
. Fiir dieses Jahr hatte

Khosrav einen Raubzug geplant^ der ihn nach Palastina fiibren

sollte^ denn man hatte ihm die reichen Schatze der dortigen Kir-

chen geriihmt, w^elche ihm Aussicht auf reiche Beute erofFneten,

auch mag er wol erfahren haben
, dass kein romisches Heer von

Bedeutung ihm den Weg versperren werde. Gegen ihn wurde

in aller Eile Belisar geschickt, aber^ wie gewohnlich, ohne Trup-

pen und andere Hiilfsmittel
;
die Fiihrer und Soldaten^ welche

er an Ort und Stelle fand, waren ganzlich entmuthigt und ge-

trauten sich nicht die Festungen zu verlassen, nur mit grosser

Miihe bewog er sie, ihm in sein Hauptquartier zu folgen^ welches

er in der Stadt Europos^ unfern des Euphrat^ aufschlug. Khosrav

wahlte wieder seinen gewohnlichen Weg am rechten Euphratufer,

er beabsichtigte die im Jahre 540 theils gebrandschatzten
,

theils

niedei-gebrannten Stadte moglichst zu vermeiden und sich neue

Opfer zu suchen. Der erste^ der seinen Zorn erfuhr^ war der

Bisdhof Candidus von Sergiopolis^ der seine alte Schuld nicht

abtragen konnte und dauernd in persische Gefangenschaft ge-

rieth; die Stadt Sergiopolis liess er zwar belagem^ konnte sie aber

nicht einnehmen ,
weil Mangel an Wasser sein Heer die Belage-

rung aufzugeben nothigte. Die Nachricht, dass Belisar sein

Hauptquartier in Europos habe
^ machte ihn stutzig

, er vermu-

thete, dass ein romisches Heer seinen Riickzug durch Mesopota-

mien verhindern solle ^ er misstraute ofFenbar den Nachrichten,

welche er friiher empfangen hatte^ und schickte einen seiner Be-

amten, Bardanes^ ins romische Lager, angeblich als Gesandten,

in Wirklichkeit aber damit er die Starke des romischeii Heeres

auskundschafte. Dieser Bardanes, den Khosrav als einen sehr

verstandigen Mann hoch achtete, liess sich von Belisar vollkom-

men liber die Starke und Ausriistung des romischen Heeres taii-

1) Cf. Procop B. P. 2, 26. 21.

Spiegel, Eran. Alterthumstunde. Ill 2 &
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schen, so dass er seinem Herm schleunigen Riickzug anrieth.

Khosrav setzte unterhalb Europos iiber den Euphrat, weil er ohne

Proviant sein Heer unmbglich auf dem Wege zuriickfuhren

konnte, auf dem er gekommen war, und Belisar hinderte ihn

nicht, weil er sehr wohl wusste, dass diess nicht in seiner Macht

stehe
;
durch die Haltung, welche er einnabm, erreichte er sogar,

dass Khosrav versprach das Land auf seinem Marsche nicht

feindlich zu behandeln, wenn man ihm Geiseln stelle. Es konnte

jedoch nicht verhindert werden^ dass Khosrav die Stadt Callinicus

zerstorte und den Theil der Einwohner in die Gefangenschaft

fuhrte, welcher dort zuriickgeblieben war, denn die Festungs-

werke wmrden eben einer Reparatur unterzogen und wahrend der-

selben war die Stadt nicht vertheidigungsfahig
;

es geschah diess

jedoch, ehe die versprochenen Geiseln eingetroffen waren.

Den verhaltnissmassig giinstigen Yerlauf dieses Feldzuges hatten

die Rbmer nur dem Genius Belisars zuzuschreiben, wenn anders

Procops Darstellung richtig ist, die einzige, welche wir iiber diese

Ereigiiisse besitzen. Unmbglich ist es freilich nicht, dass der

Bericht Procops etwas zu giinstig ist und dass die damals herr-

schende schreckliche Pest einen bedeutenden Antheil an Khos-

ravs Entschluss zum Riickzuge hatte, wie diess schon Rawlinson i)

vermuthet hat.

Das Jahr 543 brachte Ereignisse, welche die Fortschritte

Khosravs noch mehr lahmten
,

als im vorhergehenden Jahre^ der

Fall gewesen war^). Alles war zu einem neuen Feldzuge vorbe-

reitet ,
der dieses Mai durch Persarmenien das rbmische Gebiet

erreichen sollte ,
Khosrav selbst war nach Atropatene gereist, w^o

er bei dem Feuer Gushasp sich Segen fiir sein Vorhaben erllehen

Avollte, aber die Pest, die sich nun auch nach jenen Gegenden

verbreitet hatte, zwang ihn sich mit seinem ganzen Heere nach

der Provinz Assyrien zu wenden, welche noch von der Krankheit

verschont war. Da trat ein Ereigniss ein, welches den ganzen

Feldzug fur dieses Jahr vereitelte. Schon zur Zeit als Khosrav

von seinem Feldzuge aus dem rbmischen Gebiete zuriickkehrte,

scheint sich in Eran das Geriicht verbreitet zu haben
, er sei ein

Opfer der Pest geworden. Nun hatte Khosrav einen Sohn Na-
mens Noshazad, er war der Sohn einer Christin und der Religion

1/ Procop B. P. 2, 24. Rawlinson, the seventh monarchy p. 40i,
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seiner Mutter treu geblieben^], sein Yater hielt ihn in Jondi-

shapur in gelinder Haft, sei es seiner Religion wegen oder weil

er sonst seinen Absichten misstraute . Als ihm der Tod seines

Vaters gemeldet wurde, glaubte er die Herrschaft an sich reissen

zu konnen ,
er stellte sich an die Spitze einer Anzahl christlicher

Perser, die er theils durch Aiiwerbung (fiirwelche ihm seine Mutter

das Geld gab)
,
theils durch Oeffnung der Gefangnisse zu vermehreii

trachtete, auch den byzantinischen Kaiser soli er um Hiilfe ange-

gangen haben. Der Versuch gliickte um so weniger, als sich bald

herausstellte , dass die Nachricht von Khosravs Tode falsch sei,

aber es ist immerhin merkwiirdig, dass man damals hoffen konnte

sich des persischen Thrones zu bemachtigen, indem man sich auf

die unterdriickten und unzufriedenen Parteien des Reiches stiitzte,

denn Noshazad hat ohne Zweifel ausser auf die Christen auch auf

die Reste der Manichaer und Mazdakiten gezahlt. Ueber das

schliessliche Schicksal Noshazads liegen uns zwei von einander

abweichende Berichte vor. Nach dem Kdnigsbuche soli Khosrav

das Beginnen seines Sohnes ziemlich glimpflich beurtheilt haben,

er gab demFeldherrnRam-Barziii zwar denAuftrag, die Empb-
rung zu unterdriicken, aber auch das Leben des Priiizen zu scho-

nen. Das erstere geschah, das letztere erwies sich unmoglich, No-
shazad fiel tapfer an derSpitze der Seinigen kampfeiid. Nach den

Angaben Procops, die auch demibn Alathir undMirkhond bekannt

sind, ware der Prinz wirklich gefangen und mit einer ganz leich-

ten Verstiimmelung bestraft worden, die ihm aber alle Hoffnung

1) Die obige Darstellung schliesst sich zumeist an Firdosi an. Procop

(B. P. 2, 5) erzahlt, dass Xhosrav nach der Zerstorung von Sura eine schone

Griechin Namens Euphemia heirathete, und St. Martin (1. c. 9, 9j hat ge-

glaubt, dass Noshazad der Sohn dieser Euphemia sei; diess ist aber mit

Riicksicht auf die Zeit nicht moglich, denn Ibn Alathir sagt ausdriicklich,

er sei der alteste Sohn des Khosrav gewesen
;

dieser mag wol noch andere

Christinnen in seinem Harem gehabt haben. Ibn Alathir nennt ihn |einen

Manichaer und sagt
,
Khosrav habe ihn mit vertrauenswurdigen

Mannern nach Jondishapiir geschickt, die ihn von seinen Irrthumern zuriick-

bringen sollten.

2 , Procop 'B. G. 4, 9] nennt die Stadt AazaTto in Susiana; sie soli mit

Suq-ul Ahvaz identisch sein,

3, Diess ist der Name des Feldherrn bei den Morgenlandern
, wahrend

Procop ihn Phabrizus nennt
,
ein Name

,
der sonst nicht wieder vorkommt.

DenNoshazad nennt erAvarto^aoo;, vielleicht ist der wahreName Anosha-zad,

2 ^
^
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auf den Thron benehmen musste. Vielleicht darf man eine dop-

pelte Emporung Noshazads annebmen, und dann erhielt er bei

der ersten eine milde Strafe, bei der zweiten fand er seinen Tod.

Wie dem auch sei, diese Ursachen hindexten den Khosrav einen

Feldzug zu unternehmen ,
die Romer suchte er mit scheinbaren

Friedensunterhandlungen von seinem Lande feme zu halten, diese

erfuhren aber nocb zeitig genug den wahren Stand der Dinge und

beschlossen einen Einfall in das von Truppen fast ganzlich ent-

blosste Persarmenien zu macheii . Die Romer waren diessmal

den Persern an Truppenzahl weit iiberlegen , sie batten ein Heer

von 30000 Manu; dem nur 4000 Perser unter Nabedes entgegen-

standen, demselben Feldberrn, den zwei Jabre friiber Eelisar bei

Nisibis gescblagen batte. Aber Eelisar war nicbt bei dem rdmi-

scben Heere, das iiberbaupt unter nicbt weniger als 14 Fiibrer

vertbeilt war, von welcben jeder nacb eigenem Gutdiinken ban-

delte. Das nacbste Ziel war die in acbt Tagmarscben zu erreicbende

Stadt Tovin, wabrend Nabedes in dem [nur 120 Stadien davon

entfernten Anglon stand ,
einem an einem Bergabbang liegenden

Dorfe ,
das von einer auf einem steilen Abbange liegenden Eurg

iiberragt wurde; alle Zugange waren gut verbarrikadirt und in

einige Hauser Soldaten in Hinterbalt gelegt. Die Romer naher-

ten sicb dem Orte in Unordnung, denn man batte sie mit der fal-

scben Nacbricbt getauscbt , dass Nabedes abgezogen sei
;

als sie

nun wider Vermutben sicb dem Feinde gegeniiber saben, ordne-

ten sie sicb so gut es geben wollte und griffen das Dorf an
^
in

welcbem sicb Nabedes auf der Defensive bielt. Die Perser kampf-

ten in den engen Strassen mit grossem Vortbeil, und als Narses,

einer der besten rdmiscben Fiibrer
,

gefallen war, wandten sicb

die Romer zur wildesten Flucht , die Reiter trieben ibre Pferde

an, bis sie todt niederfielen, das Fussvolk warf Waffen und Rii-

stung von sicb. Die Perser macbten viele Gefangene und reicbe

Beute, sie batten die ganze Armee der Romer vernicbten konnen,

wenn sie nicbt, aus Furcbt vor einem Hinterbalte, sie allzu lang-

sam verfolgt batten.

Im Jabre 544 sucbte Kbosrav das im vorhergebenden Jabre

Versaumte durcb einen Angriff auf Edessa wieder einzubolen -)

,

1) Procop B. P, 2, 24. 25.

2, Cf. Procop B. P. 2, 26. Evagr. 4, 27.
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es verdross ihn, dass er diese Stadt friiher mehrmals belagert aber

niemals genommen hatte, dieses Mai vermass er sich, dieselbe in

einen Weideplatz zu verwandeln und sammtliche Einwohner in

die Gefangenschaft zu fiihren . Trotzdem zeigte er sich vom
ersten Tage der Belagerung an zu Unterhandlungen geneigt ; da

er aber gar nicht zweifelte^ dass es in seiner Macht stehe die

Stadt einzunehmen ^ so waren seine Forderungen unmassig^ er

beanspruchte alles Gold und Silber^ das in der Stadt zu finden

war, und wollte den Eewohnern bios das Leben lassen. Die Be-

satzung wie die Einwohner Edessas waren kleinniiithig und fried-

liebend genug, aber die harten Forderungen tiieben sie zur Yer-

zw'eiflung, sie mussten widerstehen oder untergehen, und nacli-

dem sie sich einmal zu diesem Entschlusse aufgerafft batten,

zeigte es sich, dass die persische Macht nicht unwiderstehlich

w'ar. Khosrav erschopfte aile Belagerungskiinste
,

die ihm zu

Gebote standen
,

er versuchte es mit einem allgemeinen Angriffe

auf die IVlauem, Alles ohne Erfolg, er musste zuletzt froh sein,

eine Summe von 500 Pfund Gold zu erhalten und sich, unter dem

Vorw^ande, dass Friedensunterhandlungen eroifnet seien, nach

Eran zuriickziehen zu konnen. In der That war der Geldgewdnn

durch den Yerlust an Material und Leuten mehr als aufgew'ogen,

und die romischen Gesandten Constantin und Sergius, w'elche

Justinian zu Unterhandlungen nach Ktesiphon schickte, fanden

dieses Mai ein geneigtes Gehdr. Die Schwderigkeit der Friedens-

unterhandlungen bildeten die Yerhaltnisse von Lazistan, die Ro-

mer verlaftgten, dass die Perser das Land verlassen sollten, diese

aber waren dazu nicht zu bew’egen. Nach Khosravs Yorschlag

wurde daher nicht ein Friede sondern ein Waffenstillstand auf

fiinf Jahre vereinbart, von w^elchem Lazistan ausgeschlossen

blieb^], Justinian verpflichtete sich dafiir 2000 Pfund Gold zu

bezahlen und den romischen Arzt Tribunus an Khosrav zu senden.

Dieser Waffenstillstand, der im Friihlinge des Jahres 545 ge-

schlossen war und folglich im Friihling 550 zu Ende ging, wurde

1) Diese Aeusserung scheint mir der Ansicht zu widersprechen, welche

Rawlinson the seventh monarchy p- 403,- aufgestellt hat, dass Khosrav die

Absicht gehabt habe durch die Besitznahme Edessas seine Anspruche auf die

Euphratlinie zu erneuern. Es musste ihm dann Alles daran liegen, die wich-

tige Stadt unversehrt in seine Gewalt zu bekommen.

2, Procop B. P. 2. 2S. Agathias 2, IS.
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im Herbste 551 nochmals auf funf Jabre verlangert unter der Be-

dingung, dass Justinian wieder 2000 Pfund Gold und weitere 600

fiir die schon verflossenen 18 Monate bezahlen solle^). War es

nun schon schwierig genug, einen solchen Waffenstillstand zu

vereinbaren, so war es noch schwieriger ihn streng auszufiihren,

denn beide Reiche besassen Vasallen, welche ihre eigenen Privat-

streitigkeiten ausfochten, ohne sich viel um die Uebereinkunft

ibrer Lehnsberren zu kiimmern. So folgte denn aucb jetzt eine

Verletzung des Waffenstillstandes seinem Abschlusse auf dem

Fusse. Zwiscben Almundir, dem Konige von Hira, und Arethas,

dem Ghassaniden, bestand Blutracbe, an welcher der romiscb-

persische Waffenstillstand natiirlicb nichts anderte. Alraundir

bemachtigte sich eines Sohnes des Aretbas und opferte ihn der

arabischen Venus, Aretbas hingegen brachte dem Almundir eine

grosse Niederlage bei^). Beide Reiche waren so yerniinftig, diese

Privatstreitigkeit zweier arabiscber Hauptlinge nicbt als einen

Friedensbrucb anzusehen. Die Periode des Waffenstillstandes

benutzte Justinian sehr verstandiger Weise zur Verstarkung sei-

ner P’estungen im Morgenlande. Die Passe, welche von Pers-

armenien nacb Sophanene fuhrten, wurden befestigt, die Verthei-

digungsmittel von Melitene und Theodosiopobs verstarkt und
mehrere Stadte jenseits des Euphrat erhielten Mauern . Wun-
dern muss es uns , dass wdr nicbt aucb von Anlagen boren , die

den Persem den Weg am rechten Ufer des Euphrat versperrten,

Dass die Perser alle solche Befestigungen hassten, ist selbstver-

sttodbcb. Als im Jabre 550 Isdigunas als Gesandter des Khosrav

nacb Constantinopel reiste, wurde ihm ein Gefolge von 500 Mann
gegeben, und dieses soil die Aufgabe gehabt haben, sich wabrend

eines Nacbtlagers in Dara dieser Festung zu bemachtigen ^
j
und

sie dem Befehlsbaber von Nisibis zu iiberantworten, der von dem
Plane in Kenntniss gesetzt war. So war wenigstens den Romern
durch einen persischen Ueberlaufer gemeldet worden, und Geor-

gios, der Commandant von Dara, weigerte sich aus diesem Grunde
mehr als 20 Personen vom Gefolge des Isdigunas in die Stadt zu

lassen, die Uebrigen mussten ausserhalb derselben iibernacbten.

1) Procop B. G. 4, 15.

2; Cf. Caussin de Perceval 1. c. 2, 23S.

3) Procop de aedif, 3, 2— 5,

4) Procop B. P. 2, 28. B. G. 4, 15.
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Obwol Lazistan in den WaiFenstills tand von 545 nicht eiu-

geschlossen War, so horen vdr doch erst wieder um 549 von krie-

gerischen Ereignissen daselbst . Mittlerweile batten die Lazen

gefunden, dass das persische Joch iioch unertraglicher sei als das

byzaiitinische. Vor Allem waren die Lazen aufrichtige Christen

geWorden und es widerstrebte ihnen, unter einem unglaubigen

Konige zu stehen. Aber aucb die materiellen Yerhaltnisse des

Landes batten sich unter persischer Herrschaft verschlechtert

;

zwar hatte die Salzsteuer aufgebort, aber aucb der Handel liber-

haupt, und die Lazen mussten dock durch den Erlos von Hauten

und Sklaven den Preis fiir die Lebensbediirfnisse bestreiten, die

sie vom Auslande zu beziehen gezwungeii waren. Kbosrav hin-

gegen hatte seine Griinde um Lazistan festzuhalten, namentlich

war es die Riicksicht auf die stets zum Abfall bereiten christlichen

Iberer, deren Land er von zwei Seiten fassen konnte, wenn er im

Besitze von Lazistan war; dann betrachtete er es aucb als ein be-

quemes Ausfalltbor in verschiedene romische Provinzen, wie

Kappadokien, Bithynien etc., es reizte ihn die Aussicht, mit dem

Holzreichthume Lazistans Schiffe zu bauen und Constantinopel

zu erreichen. Endlich glaubte er durch den Besitz dieses Landes

auch der benachbarten Hunneii sich versichern zu konnen.

Khosrav sah sehr wohl, dass er auf die Treue des christlichen

Volkes nicht bauen konne, darum beschloss er dasselbe in eine

andere Provinz zu verpflanzen und zuverlassigere Untertbanen an

dessen Stelle zu setzen. Stillschweigend traf er Vorbereitungen

zur Ausfiihrung seiner Plane. Eine grosse Menge Schiffsbauholz

ward in Petra angesammelt, angeblich um Belagerungsmaschinen

anzufertigen , in Wahrheit aber um eine Flotte zu bauen; ein

Blitz, welcher das angesammelte Holz in Brand steckte, zerstbrte

diesen Plan. Ein w^eiterer Plan war auf Beseitigung des Konigs

Gubazes gerichtet; man hielt einen vomehmen Lazen fiir geeig-

net dabei mitzuwirken und zog ihn ins Vertrauen, dieser aber

tauschte die Perser und verrieth dem Konige den Anschlag , der

nun o^en von den Persern abfiel und in Constantinopel Yerzei-

hung und Hiilfe suchte
,
welche ihm auch gewabrt wurde. Ein

Hiilfsheer von 8000 Mann (darunter 1000 Mann Hiilfstruppen

von den Tzanen) setzte sich sofort in Bewegung unter Anfiihrung

1) Procop B. P. 2, 29.



440 Fflnftes Buch: Geschichte und Politik.

desDagisthaus; Gubazes selbst hatte nicbt mxx sein Volk aufgebo-

ten, sondexD auch die benacbbartenSaberen und Alanen gewonnen,

die ntn den Preis von 300 PfundGold nicbt bios Lazistan beschiiz-

zen ,
sondern auch Iberien verheeren woUten ; auch diese Summe

sollte Justinian zahlen und er weigerte sich nicht
,
da er aber das

Geld nicht zur rechten Zeit schickte, scheint das Biindniss keine

Friichte getragen zu haben. Immerhin waren die Komer im ^ or-

theile , die Perser waren iiberrascht , und ehe sie Hiilfe erhalten

konnten^ musste man suchen sie aus dem Lande zu treiben,

Gubazes rieth dem Dagisthaus ,
die Perser nicht bios in Petra zu

belagem, sondern auch eine geniigende Anzahl seiner Truppen

zur dauernden Besetzung der Passe zu verwenden
,
welche nach

Lazistan fuhrten, er selbst begab sich mit seiner gesammten

Streitmacht in gleicher Absicht an die Granzen seines Reiches,

denn man wusste bereits, dass Khosrav auf die Nachricht von den

Vorgangen in Lazistan ein Hiilfsheer von 30000 Mann unter

Mermeroes, der einer seiner fahigsten Generale war, abgesandt

habe, und es gait demselben den Zugang zu wehren. Allein Da-

gisthaus befolgte diese zweckmassigen Rathschlage sehr wenig, er

ordnete nur etwa 100 Mann zur Besetzung eines Passes ab und

blieb selbst mit seinem gesammten Heere vor Petra liegen. Die

kleine persische Besatzung von 1500 Mann wehrte sich sehr

tapfer, dennoch hatte sie noch vor x\nkunft eines Hiilfsheeres sich

ergeben miissen, hatte nicht Dagisthaus selbst dieLebexgabe ver-

zogert, weil er mit dem Kaiser um deii Preis verhandelte , der

ihm fiir die gelungene Eroberung gezahlt w^erden solle. Wahrend
so die Zeit verstrich

,
anderte sich die ganze Lage : iMermeroes

erzwang sich, wenn auch mit schweren Verlusten (er soli lOOo

Mann gegen die 100 Romer verloren haben], den Eingang nach
Lazistan, der persische Befehlshaber von Petra hiervon benach-

richtigt, wusste den Dagisthaus mit Unterhandlungen tiber die

freiwillige Lebergabe so lange hinzuhalten, bis dieser, die Gefahr
erkennend, in der er schwebte, schleunigst und mit Zuriicklassung

seines Lagers die Belagerung aufhob. Ehe noch die Perser das

Lager sich aneignen konnten
,
pliinderten dasselbe die Tzanen,

der Romer eigene Bundesgenossen, und zogen sich mit der Beute
in ihr Land zuriick. Neun Tage nach dem Abzuge des Dagisthaus

kam Mermeroes vor Petra an i) und versah die Stadt mit 3000

1) Procop B. P. 2, 30.
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Mann neuer Truppen, von der friihern Desatzung waren kaum
150 mehr kampffahig. Die Befestigungen des Ortes warden aus-

gebessert^ so gut es sich in der Eile than Hess, von Lebensmitteln

Hess er der Besatzung zuriick was er bei sich hatte, da diess aber

unzureichend war und er selbst sein Heer in Lazist^n nur mit

Schwierigkeit erhalten konnte, so zog er sich nach Persannenien

zuriick, nur 5000 Mann im Lande zuriicklassend, und diese fielen,

als des Landes unkundig, den vereinten Anstrengungen der Lazen

und Bdmer bald zum Opfer. Die Lazen machten sogar einen

Einfall nach Iberien, schlugen auch dort eine persische Truppen-

abtheilung und nahmen einen Theil des Proviants w eg , der fur

Petra bestimmt war.

ImJahre 550 sandte Khosrav den Ghorianes nach Lazistan^),

den er fiir eineii seiner fahigsten Generale hieit, und gab ihm ein

neues Hiilfsheer, welches aber meistens aus Alanen und andern

Hiilfstruppen bestand. Trotzdem verschlimmerte sich die Lage

der Perser zusehends. In einera Districte , welchen Procop Mu-
cheiresis nennt, am Flusse Hippis^,, trafen die Perser mit den

vereinten Streitkraften der Rdmer Aid Lazen zusammen, der

Kampf war erbittert und wurde, wie so haufig, durch den Tod
des Ghorianes entschieden, der sofort die Flucht des persischen

Heeres veranlasste. Unheilvoller noch fiir die Perser war die Be-

lagerung von Petra, welche Festung nach der hartniickigsten Yer-

theidigung von ihrer Seite wahrend des Jahres 550, zu Anfang

des Jahres 551 doch in die Hande der Homer hel. Mit Recht

hatten sich die Lazen iiber das Verhalten des Dagisthaus be-

klagt und ihm allein die Schuld zugeschrieben
,
dass sich Petra

noch in den Handen der Perser befinde, sie erreichten dadurch

auch, dass dieser General abberufen und durch Bessas ersetzt

wurde, w'elcher die Belagerung von Petra sofort wieder aufnahm.

Diese zweite Belagerung war eine ungemein hartnackige, die

Halfte des 6000 Mann zahlenden rbmischen Heeres ging zu

Grunde, noch mehr litt die 3000 Mann starke persische Besatzung;

Ij Procop B. G. 4, 1. S.

2) Nach Strabo XI, 49S. 500 ist diess ein Nebenfluss desPhasis. St. Mar-
tin (1. c. 9, 203) macht darauf aufmerksam

,
dass in jener Gegend ein Fluss

von den Georgiern Tskenis-tskali, d. i. Pferdefluss, genannt v'erde ; vielleicht

ist Hippis bios Uebersetzung des georgischen Wortes.j

3) Cf. Procop B. G. 4, 11. 12, 13. 14-16.
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von dieser warden nur 730 Mann gefangen, 700 waren bei der

Belagerung umgekommen, 1070 beim Sturm gefallen, der Rest,

welcher sich in die Burg zuriickgezogen hatte und alle Vorschlage,

sich zu ergeben, hartnackig verwarf, ging mit dieser in Flammen

auf. Man fand in der Festung grosse Yorratbe von Lebens-

mitteln, welcbe noch fiir lange Zeit gereicht batten. Mit dem

Falle von Petra hatte eigentlich der Krieg zu Ende sein sollen,

die Perser batten jeden Stiitzpunkt in Lazistan verloren und das

Erscheinen eines neuen Perserheeres hatte verbindert werden

konnen ,
wenn man zu rechter Zeit die Zugange besetzte

;
leider

war diess aber unterblieben und im Friihjahre 551 begann das

Blutvergiessen von Neuen, da Mermeroes mit einem neuen Heere

in das Land riickte , zu spat allerdings , um Petra noch retten zu

konnen, aber machtig genug, um eine lazische Stadt zu belagern,

•welcbe Arcbaopolis genannt wird. Diese Stadt wurde zwar durcb

einen unvermutbeten IJeberfall des persischen Heeres gerettet,

aber Mermeroes war noch stark genug, um die Lazen und Komer
zu zwingen, sich in ihre Festungen zuriickzuziehen und ibm das

offene Land zu iiberlassenf^ er konnte seine Winterquartiere in

dem Districte ^lucheiresis unweit Cutatisium i) aufschlagen , dem
einzigen frucbtbaren Bezirk, den Lazistan besass. Mermeroes

bemachtigte sich auch der Festung Ucheimer und wusste sich so

in Ansehen zu setzen, dass nicht nur ein grosser Theil der Lazen
nothgedrungen zu ibm halten musste, sondern auch die benach-

barten Bezirke Svania und Scymnia unter persische Herrschaft

kamen, wabrend Gubazes zwar den Romern treu blieb , aber in

den unwirthlichen Gebirgen sich vielen Entbehrungen ausgesetzt

sab. Grossere Fortscbritte konnte aber Mermeroes auch im Jahre

552 nicht machen, trotzdem dass Khosrav ibm hunnische Hiilfs-

volker und Elephanten zugeschickt hatte, da die Lazen und Ro-
mer sich aus ihren gesicherten Stellungen nicht hervorwagten, und
ein emeuerter AngriiF des Mermeroes auf Arcbaopolis misslang

auch diesesmal. Erst im Jahre 553 kam wieder einige Bewegung
in die Operationen. Mermeroes war einer der tiichtigsten Feld-
herrn der Perser er stand zur Zeit des lazischen Krieges bereits

1} So nennt Procop den Ort, wahrend Agathias '2
, 19) die Form KoTaiaic

gebraucht Es ist wol das neuere Kutais. Aeltere Namen wie KoTidtov, Kotatc
erwahnt Procop.

2) Cf. Agathias 2, 22,
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in hohem Alter und war an beiden Fiissen gelahmt^ so dass er

sich in einer Sanfte tragen lassen musste^ aber er entzog sich

desswegen keinerMiihseligkeit, welche derKrieg mit sich brachte_,

er war ungeschwachten Geistes, seine Fahigkeiten und Erfahrung

unbezweifelt. Um an den Phasis zu gelangen, suchte Mermeroes

die Festung Telephis zu umgehenM^ er hoffte, dass er dadurch

die verbiindeten Roraer und Lazen in Schrecken setzen und ihnen

einige feste Platze abnehmen konne
;
aber er fand , dass er mit

Gewalt seinen Zweck nicht erreichen m erde ,
denn die locaien

Schwierigkeiten waren sehr gross, Avelche einem Heere das Fort-*

kommen in dem sumpfigen und waldigen Terrain wehrten; doch

waren sie zu iiberwinden gewesen^ wenn nur nicht die Romer

alle Zugange auf das Genaueste bewacbt hatten. Mermeroes be-

schloss daher zur List seine Zuflucht zu nehmen : er wusste in

seinem eigenen Heere das Geriicht erst von seiner Erkrankung,

dann selbst von seinem Tode zu verbreiten, er rechnete sicher

darauf, dass den Romem dieses Geriicht durch ihre Spione als-

bald zukommen werde. Er hatte sich nicht getauscht und erreichte

auch seine Absicht vollkommen, denn die Romer Hessen sich so-

fort in Sicherheit wiegen, sie erwarteten eher den Abzug der Per-

ser als einen Angriff, und verrichteten den Wachtdienst mit gross-

ter Nachlassigkeit. Sobald Mermeroes merkte, dass seine List

gewirkt habe, ‘grilf er mit ausserstem Ungestiim an, die Romer,

vollkommen unvorbereitet, wichen aus Telephis und zogen sich

erst auf die nachste starkere Abtheilung , schliesslich aber bis in

die Nahe der Kiiste auf die sogenannte Insel zuriick, die vom

Phasis und Dokonos gebildet und sehr fest war. Dorthin ihnen

zu folgen fand Mermeroes nicht fiir gerathen, aber er schlug eine

Briicke iiber den Phasis und verstarkte die Feste Onoguris, von

der aus Archaopolis bedroht wurde. Die weiteren Vortheile,

welche sich aus diesem Erfolge durch einen neuen Feldzug ge-

winnen Hessen, gingen den Persern verloren, da Mermeroes nach

seiner Rlickkehr in sein AYinterquartier Mucheiresis ernstlich

erkrankte und sich nach Iberien zuriickziehen musste, wo er

bald darauf wirklich starb.

Khosrav betrauerte den Tod des Mermeroes auf das Tiefste^j

1 Agathias 2, 19 fg.

2' Agathias 3, 2.
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und gab ihm als Nachfolger den Nachoragan, einen nicht uiifahi-

gen aber iiber die Massen prahleiischen und von sicb eingenom-

menen General. Dieser iibernahni das Commando unter beson-

ders giinstigen Umstanden ,
denn noch ehe er zur Armee kam,

batten die Romer ein Yerbrechen begangen, welches die Lazen

in die Hande der Perser treiben konnte, wenn diese ihren Vor~

theil zu beniitzen verstanden. Konig Gubazes von Lazistan war

mit dem Gebahren der romischen Feldherren^ welche seine

Bundesgenossen sein sollten , natiirlicb bochst unzufrieden ; sie

batten nacb der Eroberung von Petra nicbt die Zugange von

Lazistan besetzL wie er geratben hatte, dessbalb batte eine neue

persische Invasion im Lande Scbrecken und Trauer verbreitet,

im Jahre 553 batten sie sicb von den Persem durcb ihre Feigbeit

und Untbatigkeit bis an das Meer zuriickwerfen lassen. Alle

diese Dinge meldete Gubazes dem Justinian mit bittern Klagen

und erreicbte wenigstens soviel, dass dem Bessas der Oberbefehl

abgenommen und dem Martinus und Busticus iibertragen wurde

;

mit ibnen stand jedoch Gubazes ebensowenig auf gutem Fusse

und sagte ibnen die bittersten Dinge selbst in Gegenwart von

Fremden. Erbittert iiber solche Riicksicbtslosigkeit und voll

Furcht, dass die fortgesetzten Klagen zuletzt auch ibnen am Hofe
scbaden konnten, beschlossen sie sicb des Gubazes zu entledigen

;

weil sie ibn aber nicht ohne Weiteres zu todten wagten, schickten

sie zuerst einen Gesandten nach Constantinopel^ der den Gubazes
verleumden musste, als ob derselbe zu den Persern iiberzugeben

beabsicbtige, ja den Abfall schou vollzogen babe. Leicbt wurde
durcb diesen Bericbt Justinian veranlasst, den schriftlicben Be-
fehl auszustellen, dass man den Gubazes zur Verantwortung nach
Constantinopel scbicken solle, wenn er nicht gutwillig gebe, mit

Gewalt, im aussersten Falle wurde sogar erlaubt ibn zu todten.

Nun glaubten die romischen Generale den Mord vollziehen zu
konnen, ohne dass man sie irgendwie bestrafen konnte, obne
grosse Miibe wurde ein Yorschlag gefunden^ auf welchen Gubazes
einzugehen sicb weigerte ,

sein \Yiderspruch wmrde als Aufleh-
nung angesehen und Gubazes fiel unter den Dolcben der Gene-
rale. Diese Mordtbat rief in den Reihen der Lazen die grosste

Erbitterung hervor, sie trennten sicb voii den Romern und ver-

1) Cf. Agathias 3, 2 fig.
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kehrten nicht mehr mit ihnen. Martinus und Rusticus waren

doch nicht ganz ohne Sorge iiber den Eindruck, den die^ Nach-
richten auf den Kaiser machen konnten

^
sie wiinschten daher,

dass zugleich die Meldung einer glanzenden Waffenthat nach

Constantinopei gelangen rnoge, als solche betrachteten sie die

Einnahme der von den Persern besetzten Festung Onoguris^ de-

ren Nachbarschaft fiir die Stadt Archaopolis hochst lastig war

;

konnte man die Einnahme derselben melden, so wurde, wie sie

meinteiij die Ermordung des Gubazes leicht verziehen . Unver-

ziiglich warden Belagerungsmaschinen erbaut und das gesammte

romische Heer — 50000 Mann stark — setzte sich gegen den

kleinen Platz in Bewegung. Noch auf dem Wege dahin erfuhr

man durch Aussage eines gefangenen Spions die Nachricht ^ dass

das in Mucheiresis lagernde Perserheer — 3000 Mann — der be-

drohten Festung zu Hiilfe ziehe, man hielt es nicht fiir nothig,

ihm mehr als 600 Reiter entgegenzusenden. Diese brachten

allerdings diePerser anfangs zum Weichen^ weil man dieselben als

die Vorhut eines viel starkeren Heeres ansah
;
sobald man sich

aber von der geringen Zahl der Feinde iiberzeugt hatte, riickten die

Perser wieder vor, schlugen die romischen Reiter und verfolgten

sie so heftig, dass sie ziemlich zu gleicher Zeit mit ihnen vor

Onoguris ankamen , wo sie alsbald den grdssten Schrecken und

Verwirrung verbreiteten. Ohne dass man sich auch nur nach

der Zahl der Feinde erkundigt hatte ^ verliess man die Zelte und

die Belagerungsmaschinen, und als nun gleichzeitig auch die

Besatzung von Onoguris einen Ausfall machte, wurde die Flucht

allgemein, man wagte nicht einmal in das Lager vor Archaopolis

zuriickzukehren
,
sondern iloh^ in die Berge

,
um das Leben zu

retten. Nicht leicht ist ein so grosser Sieg miiheloser gewonnen

worden. Inzwischen hatten auch die Lazen ihre Entschliisse ge-

fasst-). Sie waren ziemlich in derselben Lage wie die Armenier

nach der Ermordung des Para ,p.327], hier wie dort gab dieLiebe

zum Christenthume den Ausschlag, man entschloss sich an dem
Biindnisse mit den Romern festzuhalten, aber eine Gesandtschaft

an Justinian zu schicken
,

diese sollte dem Kaiser den Mord des

Gubazes im rechten Lichte darstelleii und verlangen , dass sein

1, Agath, 3, 5 fig.

2; Agath. 3, 14.
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Bruder Tzathes an seine Stelle gesetzt und die Morder bestraft

wiiideii^ Beide billigen Wiinscbe gewahrte Justinian^ den ersten

sogleich^ den zweiten spater (s. Agath. 4, 1 flg.).

Im Friihjahre des Jahres 555 erschien nun endlich Nackora-

gan mit einem Heere von 60000 Mann in Lazistan^), nachdem

er die Zeit der Entfremdung zwiscken Bomern und Lazen un-

geniitzt hatte verstreicken lassen. Er gedackte das romiscke Heer

anzugreifen, das sick wieder auf die Insel zuriickgezogen und bei

Arckaopolis bios eine Besatzung von 2000 Hunnen vom Stamme
Saber gelassen katte. Auf sie stiess Nackoragan zuerst^ er ent-

sandte gegen sie 3000 Dilemniten, die zu den besten Truppen

seines Heeres zahlten^ und gab diesen den kurzen Befehl die

Hunnen zu vemickten. Aber es kam anders als er eiwartet katte.

Die Dilemniten katten bescklossen die Hunnen des Nackts zu

iiberfallen, da sie aber der Wege unkundig waren^ so katten sie

sick eines Eiikrers bemachtigt_, der ein Laze und darum der romi-

scken Sacke ergebeu war^ dieser wusste sick im Walde unbemerkt

zu entfernen und weckte die scklafenden Hunnen mit der Nack-

rickt von der Ueberrasckung , die iknen bevorstand. Aisbald

wafinete sick die ganze Sckaar und verliess das Lager, welckes

unbewackt blieb, um sick ausserkalb desselben in zwei Theile

zu sckeiden und inHinterkalt zu legen. Als die Dilemniten in das

Lager eingezogen waren, wurden sie von denHunnen mit Ungestiim

angegriffen, sodass 800 im Lager selbst kelen, imGanzen aber nur

ein Drittel das persiscke Lager wieder erreichte. Diese empfindliche

Scklappe storte jedoch das Selbstbewusstsein des Nackoragan in

keiner Weise, die Stellung der Romer auf der Insel sckien ikm
zunackst unangreifbar

, darum besckloss er die seeks Parasangen

siidlicker gelegene Stadt Phasis zu nekmen
^
deren iVIauern nur

von Holz und zum Tkeil schadkaft waren. In aller Stille setzte

er des Nackts sein Heer auf einer Sckiffbriicke iiber den Pkasis,

denn die Stadt Pkasis lag an der Siidseite des Flusses
^
und von

dieser Seite gedackten die Perser sie anzugreifen
;
das gesammte

Heer erreickte das jenseitige Ufer, okne dass die Romer es akn-
ten

,
welcke erst drei Stunden nack dem Abzuge die Entfernung

der Perser bemerkten. In aller Eile wurde ein grosser Tkeil der

verfiigbaren Mannschaft in Sekiffe gebracht, um der bedrangten

1; Agath. 3, n fig.
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Stadt zu Hlilfe zu eilen^ man hoffte^ dass der reissende Strom die

Schiffe noch vor dem Eintreffen der Perser an ihren Bestimmungs-

ort tragen werde; die Erwartung wiirde sich auch bewahrt haben,

batten nicht die Perser, in Voraussicht einer solchen Unterneh-

mung, den Fluss durch Holzstiicke verbarrikadirt, so dass man
die Schiffe mit grosser Miihe wieder zuriick rudern musste

,
da-

mit sie nicht beschadigt wiirden. Die Romer erreichten indessen

trotz dieses Hiiidernisses ihren Zweck, die Truppen marschirten,

die Perser vermeidend, zu Lande nach der Stadt und kamen noch

vor den Persern dort an. Die Stadt Phasis war auf der Xordseite

durch den Fluss und die auf diesem aufgestellte roinische Flotte

vor eiiiem unmittelbaren Angriff gesichert, auf der Siidseite hatte

man den mangelhaften Befestigungen durch einen tiefen Graben

nachgeholfen , in welchen man das Wasser eines benachbarten

Sees geleitet hatte. Nachoragan begann die Belagerung, er leitete

zuerst das Wasser des Grabens ab, aber seine Arbeiten verzdger-

ten sich mehr als gewohnlich, weil seine Soldaten alles Holz, das

sie bedurften, in ziemlich weiter Entfernung holen mussten.

Dem ungeachtet schieii der Fall der Stadt nur eine Frage der Zeit

zu sein, und Nachoragan zweifelte so wenig daran, dass er die

Abtheilungen seiner Truppen, welche Holz fallten, anwies, so-

fort ibre Arbeiten einzustellen, wenn sie Rauch aufsteigen seheii

wiirden, denn diess sei das Zeichen, dass die Stadt genommen
sei. Es zeigte sich aber nun wdeder, von welchen Zufalligkeiten

oft dras Gelingen einer Unternehmung im Orient abhangt, und

die Romer fanden hier Gelegenheit, die List des Mermeroes durch

eine ahnliche gegen Nachoragan zu vergelten. iMartinus, der Be-

fehlshaber der belagerten Stadt, stellte plotzlich seinem Heere

einen angeblich aus Constantinopel angekommenen Boten vor,

der die nahe Ankunft eines Hiilfsheeres meldete. An der Sache

war kein wahres Wort, Martinus that diess nur, urn den Eifer

seines Heere s zu beleben und zur schleunigen Besiegung der

Feinde anzutreiben
,
damit es nicht die Beute mit dem neu ange-

kommenen Heere theilen miisse, daneben in der Hoffnung, dass

dieses Geriicht auch in das feindliche Lager seinen Weg finden

moge. So war es auch in der That, und Nachoragan hielt es

fiir klug, eine starke Abtheilung nach der Richtung zu entsen-

den, von der man die Annaherung des neuen Heeres vermuthen

musste, zugleich beschloss er den allgemeinen Angriff auf die
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Stadt nicht aufzuschieben, bis das venneintlich in der Annahe-

rung begrifFene Heer derselben zu Hiilfe eilte. Wabrend des

grossten Getiimraels machte Justinus, der sich unter dem Schutze

der romischen Schiffe mit 5000 Mann heimlich aus der Stadt be-

geben hatte^j^ plotzlich einen AngriiF auf die Persei, welcber,

diese um so mehr bestiirzt machte^ als er gerade an der Seite er-

folgte
,
von der man die Annaherung des neu ankommendenHee-

res erwarten musste. Unter dem Eindrucke^ dass man es mit

einem Theile des neuen Heeres zu thun babe
,
dem es gelungen

sei die ausgesendeten Truppen zu umgeben , zogen sicb die Per-

ser zuriick und der begonnene Riickzug artete bald in die wildeste

Flucbt aus. Es gelang dem Nacboragan nicht seine Truppen
nochmals zum Stehen zu bringen, er zog sicb, da die Jabreszeit

scbon ziemlich weit vorgeriickt war , nach Iberien zuriick und
liess bios den Wafrizes mit einigen Truppen in Lazistan zuriick.

Bald darauf wurde er zuriickberufen und hingericbtet^), einMiss-

geschick, das er nicbt verdient hatte, denn seine Operationen

waren nicht ungeschickt und seine Niederlage die Folge eines

sehr leicbt erklarlichen Missverstandnisses,

Die Folge dieses ungliicklichen Feldzuges war nun nicbt

bios, dass die Perser sich im Jahre 556 aller Unternehmungen in

Lazistan entbielten , sondern auch
,

dass sicb Khosrav mebr und
mehr davon iiberzeugte, es sei dieses Land fiir ibn verloren und
er diirfe nicht fiir den unfruchtbaren Rubm, ein so wenig ein-

traglicbes Land bei seiner Krone zu erbalten, noch grossere Opfer

an Menscben und Geld auf das Spiel setzen
;
solche Erw^un-

gen machten ibn denn auch g^neigter, den bald wieder ablau-

fenden Waffenstillstand in einen dauernden Frieden zu verwan-
deln. Es wurde bescblossen zunacbst eine Waffenrube eintreten

zu lassen, wabrend welcber jede der beiden Armeen ihre Stellung

behalten solle, darauf begab sicb von Seite der Romer Petrus, von
der der Perser Zikh oder Yezdegusnapb^) nacb Dara, um iiber den

1) Nach Agath. 3, 24 hatte Justinus mit seinen Truppen nur zufallig die

Stadt verlassen
,
um in einer Kirche ausserhalb derselben sein Gebet zu ver-

richten
;
ich gebe jedoch Rawlinson Recht, wenn er (1. c. p, 418 Anm.) glaubt,

dass diess im Einverstandnisse mit dem Plane des ]^Iartinus geschah.

2
}
Agath. 4, 23.

3} Cf. Agath. 4, 30, Theophan 1, 370 und am ausfiihrlichsten Menander
Exc. p. 346 ed. Bonn. Ueber die Namen des persischen Bevollmachtigten
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Frieden zu unterhandeln. Die Ansichten iiber die Bedingungen

waren so verschieden, dass es Jahre erforderte, bis eine Ueberein-

stimmung erzielt werden konnte. Die Perser wollten einen ewi-

gen Frieden und in Folge desselben einen jahrlichen Geldbei-

trag, ausserdem noch eine Abschlagszahlung, die dem 30— 40jah-

rigen Betrage der jahrlich zu zahlenden Summe gleich kam. Die

Rbmer wollten nur einen kurzen Frieden und verweigerten jede

Geldsumme. Erst im Jahre 562 wurde ein fiinfzigjahriger Friede

abgeschlossen unter folgenden Bestimmungen. Die Perser ziehen

sich ausLazistan zuriick und iiberlassen dieses Land den Romern.

Die Romem verpflichten sich^ den Persern jahrlich die Summe
von 30000 Goldstiicken zu zahlen, und zwar in der Weise^ dass

sofort der siebenjahrige Betrag bezahlt wird^ nach Verlauf von

sieben Jahren wieder der Betrag fiir weitere drei Jahre , so dass

erst im zehnten Jahre die regelmassige jahrliche Zahlung eintritt.

Neben diesen beiden Hauptbedingungen wurde auch noch iiber

viele andere wichtige Gegenstande eine Uebereinkunft abge-

schlossen: die Perser verpflichten sich, keinem der barbarischen

Volker den Durchgang durch die Kaukasuspasse zu gestatten, die

Romer dagegen, ihre Truppen an keiner Stelle den persischen Gran-

zen zu nahem
;

die Araber, welche schon so manchen Zank zwi-

schen beiden Reichen veranlasst hatten, wurden in den Frieden

ausdriicklich mit eingeschlossen. Der Handel zwischen den beiden

grossen Reichen Avurde gestattet und den Kaufleuten Schutz zuge-

sagt, vorausgesetzt, dass sie die gesetzlichen Zolle bezahlten. Ge-
sandte und Courriere beider Monarchen sollten innerhalb der Gran-

zen beider Reiche mit der ihrem Stande gebiihrenden Achtung be-

handelt werden und dieWaaren, welche sie mit sich fiihrten, zoll-

frei sein
;

fiir arabische und andere ausAvartige Kaufleute wurden

Nisibis undDara alsEingangsstellenfestgestellt; Personen, welche

den Anordnungen zuAvider handeln, sollten innerhalb des Landes

abgeurtheilt Averden, wo der Betrug geschah. Hinsichtlich der

Fliichtlinge wurde bestimmt, dass dieselben in ihre Heimath zu-

widersprechen sich unsere Quellen. Agathias 1. c. sagt: IxTrejjtTrsi .... avopa

Ilsparjv Twv ccpoopa Trap ajTol? XcYip^fuTa-cuv, ovopa Se In der That

kommt bei Faustus A, 55) ein Perser NamensZik vor fcf. oben p, 320). Da-
gegen sagt Menander: flspawN TTpeo^eoTY);, ofjxa yTr-^pye fxev ro Ziy,

f^eyiCTOv Ti rouTo rrapd xoTc Dspaat? Yepa;, 7rpo;rjop(a oe aOtoD leaoeYO’JOvcccp. Der
letztere Name ist jedenfalls acht.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III. 29
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riickkekren konnten, okne irgend eine Belastigung befiirchten zu

miissen^ aber nach Abscbluss des Friedens sollte jeder der beiden

Staaten gebalteii sein die Fliichtlinge auszuliefern. Fine ge-

mischte Commission sollte die Rechtsstreitigkeiten entscbeiden,

welche zwischen den Angeborigen beider Staaten entstehen war-

den. Dara sollte nicht mehr als Bedrohung des Perserreiches an-

gesehen werden und datum forthestehen , abet die Romer vet-

pflichteten sicb^ keine neuen Granzfestungen mehr anzulegen.

Ein Separatvertrag ordnete die Verhaltnisse der Christen im per-

sischen Reiche : sie durften Kitchen erbauen, ihre Religion aus-

iiben, selbst ihre Todten begrabeii, aber sie soliten sich aller Be-

miihung enthalten^ die Mazdayacnas zu ihrem Glauben zu be-

kehren.

Ob^vol der lazische Krieg die Peiser viele Jahre lang be-

schaftigte, so horen wix doch nicht, dass seit dem Jahre 542

Khosray je wieder personlich an demselben theilnahm; wir kon-

nen daher vermuthen, dass er im Norden und Osten Angelegen-

heiten zu ordnen hatte , die ihm wichtiger waren
, denn mit dem

romischen Reiche bestand damals ein WaiFenstillstand
, den er

nicht verletzt zu haben scheint. Es ist natiirlich zu glauben, dass

er sich mit den Hephthaliten beschaftigt hat
;
yelchen Antheil er

aber an der Zerstorung des Hephthalitenreiches gehabt babe, das

lasst sich aus den ^N idersprechenden Berichten nicht entnehmen.

Wenn 'wir dem Konigsbuche glauben, so hat Khosrav das Heph-
thalitenreich nicht zerstdrt, sondern dasselbe ist dutch die Yolker

des Nordens gefallen. Der Khaqan von China, so erzahlt dieses

Buch, dessen jMacht bis an den Yaxartes, ja selbst bis an den

Oxus reichte
,
hatte von der Macht des Khosrav gehort und be-

schloss , ihm eine Gesandtschaft mit reichen Geschenken zu

schicken, damit ein freundschaftliches Yerhaltniss zwischen bei-

den Reichen angebahnt werde. Ghataqar, der Konig der Fleph-

thaliten, erhieltNachricht von diesem^ orhaben und war von den

Folgen sehr ^venig erbaut, denn da sein Land zwischen beiden

Reichen lag, so musste er furchten, dass beide sich in Freund-
schaft liber die Theilung seines Gebietes einigeii wiirden

;
als da-

her der Gesandte des Kh^an dutch sein Gebiet passirte, liess er

ihn liberfallen und ermorden i)
. Dariiber kam es nun zum Kriege

1 1 Die Ermordung der Gesandten schiebt ein Volk dem andern zu
;
hier

smd es die Hephthaliten, welche chinesische Gesandte ermorden. Yach Me-
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zwischen Khaqan mid Ghataqar, letzterer wurde besiegt und seiii

Land unterjocht. Eine solche Ausdehnung der Herrschaft des

Khaqan schien nun dem Khosrav selir gefahrlich, auch glaubte

er selbst Anspriiche auf Theile dieses Landes zu haben : daher

gammelte er in Gurgan ein ansehnliches Heer^ mit welchem er

nach Norden zu zielien beabsichtigte. Die Aussicht auf eineii

Krieg mit Khosrav erschreckte den Khaqan gewaltig, es kam zu

Unterhandlungen
, zuletzt wurde die Sache giitlich beigelegt.

Khosrav heirathete die Tochter des Khaqan und erhielt einen

grossen Theil des Hephthalitenreiches ausgeliefert. Mit dieser

Erzahlung des Konigsbuches stimmt nun auch iMenander*:, wel-

cher die im Jahre 557 nach Constantinopel gekommene Gesandt-

schaft der Avaren dem Kaiser Justinian berichten lasst, dass die

Tiirken die Hephthaliten sich -dienstbar gemacht und ihr Keich

zerstort hatten. An einer andern Stelle-j berichtet Menander
freilich, dass ein persischer Gesandter behauptete, sein Herr

habe das Reich der Hephthaliten zerstort^ doch konnen vrir diese

Aiissage sehr Avohl fur eine eitle Prahlerei halten. x4ber auch eine

Reihe glaubwiirdiger Zeugen unter den morgeiilandischen Schrift-

stellern, wieMasudi (2^ 203j undTabari (2, 161 ,
lassen das Reich

der Hephthaliten diirch Khosrav zerstoren^ nach Tabari in Ge-
meinschaft mit dem Khaqan

;
Hamza hingegen erwahnt die Be-

gebenheit nicht. Nach meiner xlnsicht ist die Erzahlung des Ko-
nigsbuches in der Hauptsache richtig, nur allzusehr verkiirzt.

Es wird richtig sein^ dass die Tiirken das Hephthalitenreich zei-

stbrten und dass die Eifersucht zwischen Persern und Tiirken zu-

letzt durch eine Heirath des Khosrav mit der Tochter des Kha-
qan beigelegt wurde, von der uns noch andere Quellen erzahlen

und die wir als historisch ansehen miissen
;

allein zwischen bei-

nander 1. e. p. 297 Hess Khosrav Gesaiidte der Hephthaliten ermorden , um
sie von seinemLande fern zu halten. Endlich berichten chinesLsche Geschicht-

schreiber, dass der Khaqan der Jeujen chinesische Gesandte anhielt, die nach
dem Westen ziehen wollten, und ihnen unter keiner Bedingung weiter zu

reisen gestattete. Cf. Neumann, die Volker des sudlichen Russlands p. S4.;

Die Griinde sind ahnliche
, aber die Zeit stimmt nicht, doch mag der Vorfall

der Erzahlung des Konigsbuchs zum Vorbild gedient haben.

1) Menander 1. c. p. 295 fg.

2 Menander p. 354 7.7 I ort tai'/ PyjilaXiTU)'; •/.aT-^Tol^aTo 06-
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den Ereignissen liegen wahrscheinlich viele Jahre , und in die^

sen Zeitraum gegenseitiger Eifersucht diirfen wir wol die Ereig-

nisse setzen^ von denen uns abendlandische Quellen berichten.

Nach Mirkhond (1. c. p. 365) hatte Khosrav seinen Sohn Hor-

muzd gegen den Khaqan geschickt und dieser hatte bei der An-
naherung des persischen Heeres die besetzten Landstriche (Shash,

Ferghana, Samarqand, Bokhara, Kesh und Nesf/ aufgegeben und
ware naeh Norden entftoheu. Aber diese Nachricht, nach der

Hormuzd (der Sohn der Tochter des Khaqan) damals schon er-

wachsen gewesen ware, steht vereinzelt. Dass die Tiirken es

waren, welche dem Reiche der Hephthaliten ein Ende machten,

bestatigen auch chinesische Quellen, und zwar muss diess nach

dem Jahre 555 gewesen sein, denn um diese Zeit zerstorte der

Khaqan der Tiirken die Herrschaft der Jouanjouan uud machte

sich zum Herm Transoxaniens .

Es scheint, dass die Hephthaliten — welche ein sesshaftes

\ oik waren — den Verlust ihrer Selbstandigkeit weniger gefiihlt

haben als den Schaden, welchen die veranderten Yerhaltnisse

ihrem Handel zufiigten. Die Handelsgesetze des Khosrav machten
es ihnen unmoglich

, den gewinnreichen Seidenhandel schwung-
haft zu betreiben

; auf ihr Ansuchen schickte der Khaqan eine

Gesandtschaft nach Persien, an deren Spitze ein gewisser Maniach
stand

,
welche die Freigebung dieses Handels bewirken sollte.

Khosrav war sehr wenig geneigt diese Bitte zu bewilligen, mochte
aber ebensowenig durch eine abschlagige Antwort einen offenen

Bruch mit seinem machtigen tlirkischen Nachbar herbeifiihren

;

aufBath eines tlirkischen Ueberlaufers, NamensKatulphus, kaufte

und bezahlte Khosrav die Seide , "welche man ihm gebracht

hatte, verbrannte sie aber dann vor den Augen der Abgesandten,

so dass diese sehr missvergniigt in ihr Land zuriickkehrten. Eine
zweite Gesandtschaft hatte keinen besseren Erfolg, die Tiirken

behaupteten sogar, man habe mehrere ihrer Gesandten durch
Gift umgebracht, wahrend die Perser klimatischen Einfliissen die

Schuld an ihrem Tode zuschriebeii. Es trat eine grosse Kalte ein

in den Beziehungen zwischen Khosrav und den Tiirken, Maniach
aber setzte es durch, dass eine Gesandtschaft, an deren Spitze er

wieder stand, direct nach Constantinopel gesandt wurde. Sie

r Cf. Vivien de St. Martin, les Huns blancs pp, 52. 03. 77.
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kam dort im Jahre 568 an und wurde sehr freundlich empfangen,

offenbar war es auch nicht allein ihr Zweck, die Handels-

beziebungen zu ordnen, sondern auch politische Verbindungen

anzukniipfen. Auf dem Riickwege begleitete sie Zemarchus als

Abgesandter des Kaisers ,
der den Khaqan am Altaigebirge fand

und ihm vorgestellt wurde
;
ein neuer tiirkischer Gesandter be-

gleitete ihn (569; auf der Riickreise
,

die sehr beschwerlich war,

weil sie iiber den Aralsee und im Norden des Kaukasus gemacht

werden musste, denn die Perser gaben sich Miihe, die Alanen zu

gewinnen und durch sie die Weiterreise des Gesandten zu ver-

hindern ;
sie fiihlten sich zwischen dem turkischen und rbmischen

Reiche in einer ahnlichen iiblen Lage, wie friiher die Hephthali-

ten zwischen Tiirkeii und Perserii.

Beachtung erfordern auch die Beriihrungen zwischen Persien

und Yemen ,
welche zur Zeit des Khosrav stattfanden und bei

denen auch wieder die Verhaltnisse zwischen den Romem und

Persern massgebend waren; ini Grunde handelte es sich auch

nach dieser Seite bin um das Vordringen des Christenthums uiiter

romischen Schutze, dem die Perser zu wehren suchten. Von

Eran Avar Yemen durch Wiisten getrennt, fiir die Romer war das

Land zu Schiffe leichter zu erreichen und freundschaftliche Be-

ziehungen zwischen beiden Ltodern batten schon seit langerer

Zeit stattgefunden^ ^ Einer Gesandtschaft, welche Constans im

Jahre 343 nach Yemen geschickt hatte, war es zwar nicht ge-

lungen ,
den Beherrscher jenes Landes zu einem Feldzuge gegen

die Sasaniden zu veranlassen, aber sie erreichte Duldung fiir das

Christenthum und die Erlaubniss zur Erbauung dreier Kirchen

im Interesse der zahlreichen christlichen Kaufleute
,
welche der

Handel dorthin fiihrte. Noch scheint aber das Christenthum we-

nig Fortschritte im Lande selbst gemacht zu haben, weit grbsse-

ren Anhang hatte das Judenthum, und ein Zug, den der fanatische

Konig Du Nowas gegen Ende des fiinften oder Anfang des sech-

sten Jahrhunderts nach der christlichen Stadt Najran untemahm,

wurde fiir die Schicksale des Landes verhangnissvoll. Lu Nowas

liess den Einwohnern dieser Stadt, in deren Besitz er gekommen

1} Theophylact, Hist. 3. 9,

2 Ich folge hier zumeist Caussin de Perceval 1. c. 1. 118 flg. Etwas an-

ders Lebeau 8, 44 fig.
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“war, die Wahl zwischen dem Tode und der Annahme des Jiiden-

thuras
,
eine grosse Anzahl Christen soil bei dieser Gelegenheit

den Tod gefunden haben. Dieses traurige Schicksal erregte das

Mitleid des Kaiser Justin I, und da Yemen wegen seiner Ent-

fernung ein unmittelbares Eingreifen der Romer nicht gut ge-

stattete
, so ermuthigte er den christlichen Konig von Axum in

Abyssinien zu einem Zuge dahin und unterstiitzte ihn angeblich

selbst mit Schiffen. Du Nowas wurde besiegt und die Abyssinier

richteten in Yemen ein christliches Konigreich ein. Diese Ereig-

nisse fallen wahrscheinlich in das Jahr 525. Die abyssinische

Herrschaft scheint hart gewesen zu sein, sie wurde von den Ara-

hern iiberhaupt, namentlich aber von der ehemaligen koniglichen

Familie nur mit Unwillen ertragen. Ein Glied dieses himyariti-

schen Konigsgeschlechtes, Namens hatte vergeblich in Con-

stantinopel um Hiilfe nachgesucht, die Abyssinier waren Chri-

sten, seine Landsleute aber meistens Juden oderHeiden.

Von Constantinopel kam ^-ayf nach Hira zum Konig Noman, der

ihn bei Khosrav einfiihrte, aber auch da fand er anfanglich mit

seinem Anliegen kein geneigtes Gehor, der weite Weg und die

Armuth des Landes schreckte den persischeu Konig ab
;

erst als

^'ayf von dem Reichthume seines Vaterlandes ein lockendes Bild

entworfen und die Habgier des Khosrav gereizt hatte, anderte

sich die Sache etwas, doch blieben die Bedenken noch immer

vorherrschend und Cayf starb, ohne etwas erreicht zu haben, aber

sein Sohn Ma’dikarib konnte einige Unterstiitzung erlangen ; die

Amiee, die ihm zur Verfiigung gestellt wurde, war gewiss nicht

bedeutend und grossteiitheils den persischen Gefangnissen ent-

nommen , der Anfiihrer hiess Vahraz (besser wol Yaraz) und war

ein Dailemite. Der Zug wurde zu SchifFe unternommen und so-

bald Ma’dikarib gelandet war, stromten die Araber in grossen

Massen zu seinen Fahnen und vermehrten sein Heer so betracht-

lich, dass die Abyssinier geschlagen und vertrieben werden konn-

ten. Ma’dikarib wurde bald ermordet und Yemen blieb unter der

Verwaltung persischer Statthalter. Dieser Zug Ma’dikaribs fallt

etwa um das Jahr 575. Der Vortheil, den die Perser erlangt

hatten, bestand bios darin, dass die christliche Herrschaft in

Yemen vernichtet wurde, die Einwohner des Landes blieben

Heiden und Juden, yom Uebertritte zur Religion der Perser war

keine Rede.
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Obwol derFriede zwischenPersern und Romern auf 50 Jahre

geschlossen war, so dauerte er doch nur 10 Jahre und im Jahre

572 begann der Krieg von Neuem; beide Yolker schieben sich

die Schuld an diesem Kriege zu, dieses Mai ist es gewiss, dass

die Rdmer den grosseren Antheil an derselben haben. Die tiirki^

scheii Gesandtschaften batten nicht wenig dazu beigetragen , die

Friedensliebe der Rdmer zu mindern, noch im Jahre 571 war

wieder eine solche in Constantinopel erschienen, um in den Kai-

ser zu dringen, dass er den Frieden breche und den gemeinsamen

Feind bekampfen helfe . Es hatte etwas Verlockendes, das per-

sische Reich von Westen und Osten zugleich anzugreifen und
dadurch seinen Untergang herbeiziifiihren , man entging dann

den lastigen Zahlungen, welche man vertragsmassig zu leisten

hatte. An Veranlassungen zum Kriege fehlte es niemals, nach

Theophanes w'ar der abyssinische Kdnig Arethas auf Anstiften

der Rdmer in das persische Gebiet eingefallen und hatte dort

Verwuistungen angerichtet, wdchtiger noch war eine Empdrung
des persischen Theiles von Armenien . Noch immer gaben die

persischen Gew^althaber in diesem Lande die fruchtlosen Yer-

sucbe nicht auf, die Armenier wieder zur persischen Religion zu-

riickzufiihren, ein erneuerter Yersuch hatte einen Aufstand her-

beigefiihrt, in dem der persische Statthalter Surena ermordet

w*orden w^ar. Wie gewohnlich wandten sich die Armenier nach

Constantinopel und boten ihre Unterw erfung an
,
diessmal nicht

vergeblich, denn Justin II erklarte selbst dem persischen Ge-
sandten, dass er sie unter seine Obhut nehmen woHe

;
der persi-

sche Gesandte Sebukhtes war namlich zu Justin gekommen , um
die Wiederaufnahme der Zahliingen zu betreiben, welche nach

dem Friedenstractate von 562 nunmehr alljahrlich erfolgen soil-

ten, allein Justin w'oUte sich auch dazu nicht verstehen und be-

handelte den persischen Gesandten iiberhaupt verachtlich. In

friiheren Jahren hatte es nicht mehr als dieses bedurft, um den

persischen Konig zu einem Feldzuge zu veranlassen, jetzt in-

1: Cf. Menander p 311 ed. Xieb. Theophylact Hist. 3, 9, Theophanes

1, 377 flg. Auch Firdosi erwahnt diesen neuen Krieg, aber nur kurz und un-

geniigend.

2, Evagr. 5, 7.

3 So’jfjYjvr^v '/XifxaTapyri'^ nennt ihn Theophylact, mit dem letztern AVorte

soli M’ol das eranische Marzban iibersetzt werden.
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dessen war Kiosrav alt geworden und scheute die Miihsale des

Krieges. Nicht so Justin, der zwar nicht riistete, aber docb tho-

licbter Weise den Krieg begann. Noch im Jahre 572 schickte

Justin den Marcianus in den Orient; derselbe kam nach Edessa

ohne ein anderes Heer als eine Anzahl von Leuten, die er unter-

wegs zusammengerafft hatte, gleichw'ol unternahm er sofort einen

Einfall nach Arzanene, der auch gelang, da sich die Perser im

tiefsten Frieden mit den Romern glaubten und daher voilkommen

unvorbereitet waren. Auch im Jahre 573 gelang dem Marcian

seine erste^ Waffenthat gegen einen Ort Sargathon, der auf persi-

schem Gebiete lag, aber der Angriff auf die Festung Thebothon

misslang, in noch hoherem Grade die Belagerung von Nisibis,

so dass Marcian sich nach Dara zuriickzog. Mittlenveile hatte

Xhosrav seine Riistungen zur Gegenwehr beendigt und begann

den ihm aufgedrungenen Krieg mit aller Energie. Mit seinem

gesammten Heere zog er von Ktesiphon aus und liberschritt den

Tigris, dann zog er am linken Ufer des Euphrat stromaufwarts

bis zu einem Orte Ambaron 2) , von dort schickte er den Adormaa-

iies mit 6000 Mann in der Richtung von Circesium ab, welches

funf Tagereisen entfernt war, wahrend er selbst durch wiiste Ge-
genden gegen Dara marschirte. Unvermuthet erschien er vor

diesem Platze und belagerte die Festung, wxlche sich ihm nach

einer fiinf- bis sechsmonatlichen Einschliessung ergeben rausste ’^)

.

Die romische Armee hatte sich nach Mardin zurlickgezogen.

Adormaanes aber hatte umveit Circesium den Euphrat iiber-

schritten und war durch Syrien bis Antiochia vorgedrungen,

iiberall raubend und pliindernd, ohne dass ihm Jemand Wider-

stand leistete. Antiochien konnte nicht daran denken sich zu ver-

theidigen , da ein Theil der Mauern eingefallen war, die meisten

Einwohner entflohen und nahmen ihre Kostbarkeiten mit sich;

das mag wol der Grund gew^esen sein, w^arum Adormaanes nur

eine Vorstadt verbrannte und sich um die Stadt nicht weiter kiim-

1; Theophanes nennt ihn Martinus, ebenso Zonaras 14, 10.

2) So hiess die Stadt nach Joh. Epiph., d. i. Anbar. Theophyiact Hist.

3, 10, schreibt Apdptwv.

3) Theophyl. 3, 11, der Dara nach 6 Monaten fallen lasst Evagr. 5, 10

sagt
,

die Belagerung habe 5 Monate gedauert und die Stadt sei genommen
worden xatd wpa'^ to5 yeiptuavo?.
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merte. Schlimmer ging es in Apamea. Auch diese Stadt konnte

an keinen Widerstand denken und suchte sich durch reiche Ge-

schenke abzukaufen
;
diese nahm Adormaanes willig in Empfang,

iiberfiel aber dennoch die Stadt, verbrannte sie und fiihrte die

Einwohner in die Gefangenschaft' wie er auch selbst wieder nach

Persien zuiiickkehrte.

Der schwache Justin II wurde durch die Nachricht von sol-

chen Ungliicksfalien ebenso kleinmiithig, als er friiher iibermuthig

gewesen war; korperlich und geistig gebrochen fdhlte er sich den

Zustanden nicht mehr gewachsen, die Kaiserin Sophia leitete die

Angelegenheiten unter Beirath des Thrakier Tiberius ,
der bald

zum Mitregenten des Justin emannt wurde. Die Kaiserin und

ihr Rathgeber ^varen sehr in Yerlegenheit, wie sie die Angelegen-

heiten des Orients wieder ordnen sollten, als gliicklicher Weise

Khosrav selbst den Weg der Unterhandlungen betrat^), weniger

aus Friedensliebe als aus Ueberxnuth, denn er glaubte, die Homer

seien hinlanglich gedemiithigt, um sich alien seinen Bedingungen

zu unterwerfen. Obwol der Brief des Khosrav in wenig gezie-

naender Sprache abgefasst war, so schickte die Kaiserin doch den

Zacharias
,

einen der Leibarzte des Kaisers , zu Khosrav und

schloss mit demselben zunachst einen einjahrigen Waffenstillstand

ab, gegen Bezahlung von 45000 Goldstiicken ,
innerhalb dieses

Jahres sollten w^eitere Friedensverhandlungen folgen. Die Romer

riisteten mit aller Macht
,
schickten aber doch die versprochenen

Gesandten Trajan und Zacharias, die mit dem persischen Bevoll-

machtigten Mebodes endlich eine Yerlangerung des Waffenstill-

standes auf drei Jahre vereinbarten gegen jahrliche Zahlung von

30000 Goldstiicken und mit der ausdriicklichen Bemerkung, dass

Armenien in den WafFenstillstand nicht eingeschlossen werden

soiled). Die Yerhandlungen waren so nahe daran gewesen zu

scheitern, dass die Perser unter Tamchosro die Feindseligkeiten

bei Dara schon wieder eroffnet batten ;
nach Abschluss des

Waffenstillstandes zog der romische Feldherr sofort nach Arme-

nien, wohin ihm Khosrav selbst mit seinem Heere folgte. Schon

zu Anfang des Jahres 575 war Justinus, der Solin des Germanus,

1) Menander p. 316.

2' Menander p. 389.

3) Cf. Theophylact Hist. 3, 12.
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als Oberbefehlshaber der romischen Truppen in den Orient ge-

sandtworden, als nun Khosrav den Eiiphrat iiberschritten hatte

und in die Gegend von Malatia gekommen war, fand er sich zu

seinem Schrecken einem wohlgeriisteten romischen Heere gegen-

liber. Beide Heere wagten keihen Angriff, zu einer formlichen

Schlacht scheint es gar nicht gekommen zu sein^), Kurs, ein

Skythe, welcher auf dem linken Fliigel der Eomer commandirte,

iiberraschte die ihm gegeniiber stehenden Perser , drang bis zurn

kouiglichen Zelte vor und erbeutete die darin befindlichen Kost-

barkeiten, sowie er sich auch des heiligen Feuers bemachtigte,

das Khosrav bei sich hatte
;
Khosrav dagegen brachte die gegen

Norden gelagerten Romer zum Weichen und bemachtigte sich der

Stadt Melitene, die er leer fand und verbrannte. Immerhin aber

durften sich die Romer des Sieges riihmen, da Khosrav den Riick-

zug iiber den Euphrat in solcher Eile antrat, dass ein Theil seines

Heeres dabei zu Schaden kam
,

er zog nach Arzanene und die

Romer scheinen ihn nicht weiter belastigt zu haben, da jenseits

des Euphrat der Waffenstillstand gait, aber sie drangen in Arrae-

nien ein und verheerteii und pliinderten das persische Armenien

und brachten, ohne dass sie demand hinderte, den Winter auf

persischem Gebiete zu '^).

An den Aufstand der Armenier hatten sich, wie gewohnlich,

auch die Iberer angeschlossen , dort und im benachbarten Alba-

nien waren romische Feldherren beschaftigt, als Khosrav im

Jahre 576 die Feindseligkeiten wieder aufnahm; in Armenien

selbst, dem nachsten Ziele des persischen Heeres, war Nichts

vorbereitet, denn der Feldzug begann bereits im Frtlhjahre, nicht

erst im Sommer, wie es sonst die Gewohnheit der Perser war.

Khosrav gedachtezugleich Krieg zu fiihren und zu unterhandeln^),

der romische Gesandte Theodor, der nach Dara kam, fand den

Kbnig nicht mehr vor, aber es war der Befehl gegeben worden,

ihn in das Lager zu schicken. Khosrav war zuerst in die Gegend

1; Ich folge hier dem Berichte des Evagrius H. E. 5, 14j, Theophylact

3, 14 stellt den Sieg der Romer M^eit glanzender dar.

2) So wieder nach Evagrius , Theophylact 3,15 lasst den Justin bis an

und selbst auf das hyrkanische Meer kommen
,
was gewiss eine Uebertrei-

bung ist.

3, Menander p. 392 fig.
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der Arrester und Mareptiker in der Nahe des Vansees) gezogen,

dort fand er eine freundliche Aufnahme und bereitwiliige Ver«

pflegung seines Heeres
;

als er aber weiter nach Bagravandene

und Taron kam, fand er Alles leer, die Einwohner waren mit

ihren Habseligkeiten geflohen und es wurde schwierig das Heer

zu versorgen. Dort erreichte ihn auch Theodor und begann seine

Unterhandlungen
, die den Konig in seinen Operationen nicht

stbrten, derselbe drang vielmehr durch Badiane (Vanant) in das

romische Armenien ein und begann die Belagerung von Theodo-

siopolis. Es lag ihm sehr daran, diese feste Stadt zu nehmen,

denn er versprach sich dann eine bedeutende Riickwirkung in

Persarmenien und Iberien; auch zweifelte er gar nicht daran,

dass er diese Stadt ebenso in seine Gew alt bekommen werde wie

Dara, aber er musste sich doch vor Ablauf des Jahres iiberzeugen,

dass seine Bemuhungen fruchtlos seien, und er wurde darum wie-

der geneigter far Friedensvorschlage ; aber noch ehe diese zum

Ziele gefiihrt hatten , erfocht Tamchosro einen grossen Sieg iiber

Justinian! , so dass dieser aus Persarmenien Aveichen musste,

Avahrend Tamchosro bis Theodosiopolis und Amida vorriickte und

dann durch Arzanene auf das persische Gebiet ^uriickkehrte.

Dieser neue Erfolg Hess die Perser ihre Forderungen so hoch

spannen, dass die tJnterhandlungen zuletzt sich zerschlugen,

Av^elche iibrigens das Jahr 577 ziemlich ausgefiillt haben miissen^]^

und erst im Jahre 57S die Feindseligkeiten Avieder begannen, wo-

bei den Persern A'orgeAVorfen wird, dass sie nicht einmal den Ab-

lauf des Waffenstillstandes abgCAvartet hatten^). Zum Befehls-

haber hatte Khosrav denselben Mebodes^) ausersehen, der friiher

die Friedensunterhandlungen gefiihrt hatte, und ihm den Sapoes,

Sohn des Mihran, beigegeben; beide hatten die Aufgabe in Me-

sopotamien einzufallen, sie verAviisteten die Umgegend von Theo-

dosiopolis (in Mesopotamien) und Constantine ,
Tamchosro , der

in Annenien commandirte ,
zog A^or dem Schlosse Kitharizon

1) Theophyiact 3, 15.

2) Theophyiact 1. c. und ausfuhriicher bei Menander p.31& flg.

3j Theophyiact 1. c. Menander p. 40S giebt an, dass die Perser dieFeind-

seligkeiten um 40 Tage zu friih begannen.

4) Menander p. 319 giebt ihm den Titel SawayoepuYav, Theophyiact nennt

ihn besser Socp'^ay opYct^TjC, doch ist dasM'ort auch in dieser Form noch unklar.

5] Diese Burg i®po6p[ovy nennt auch Procop B. P. 2, 24j und hier Theo-
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’^rbei in die Gegend von Amida, wo er pliinderte. Aber auch in

iie romische Kriegfdhrung war ein anderes Leben gekommen,
iseit Justinian zuriickberufen und Mauricius an seine Stelle getre-

j
ten war; zwar hatte dieser talentvolle Feldherr noch nicht Gele-

/ genheit gehabt sich zu versuchen und begann, wie friiber Belisar,

/ in diesen Gegenden seine Laufbahn, auch wurde er bald dutch

/ Krankheit an seinen Fortschritten gehindert, gleichwol leistete er

/
jetzt schon mehr als seine Vorganger. Er beantwortete die per-

’ sischen Feindseligkeiten dutch einen Einfall nach Arzanene , wo
er das wichtige Schloss Aphumon nahm und 10090 Kriegsgefan-

gene wegfiihrte, die nach Kypros verpflanzt warden. Dann
wandte er sich in die Gegend von Nisibis, nahm Singara ein und
entsendete den Kurs sogar zu einen Pliinderungszug iiber den

Tigris^). Der herannahende Winter zwang ihn^ wieder auf romi-

sches Gebiet zuriickzugehen , und der Winter wurde wieder zu

Friedensunterhandlungen zwischen beiden Monarchen benutzt,

Pherogdates ging nach Constantinopel, Zacharias und Theodor
nach Ktesiphon. Die Vorschlage, welche jeder der beiden Herr-

scher machte
;
n^erten sich einander so sehr , dass dieses Mai

wahxscheinlich eine Verstandigung erfolgt ware^ aber ehe die

griechischen Gesandten in Ktesiphon eintrafen
,
war Khosrav zu

Anfang des Jahres 579 gestorben. Nach dem Konigsbuche hinter-

liess er sechs Sohne und erreichte ein Alter von 75 Jahren^).

Ein Jahx vor seinem Tode hatte er den Hormisdas als Thronfolger

eingesetzt.

Khosrav Anosharevan gehort zu den gefeiertsten Namen der

eranischen Geschichte, und diese Thatsache allein beweist, dass

er Verdienste besessen hat
,

die ihn dem Herzen seines Yolkes
theuer machten. Er wird gefeiert als ein gerechter Herrscher,

und wenn wir iiber seine Begriffe von Gerechtigkeit in manchen
Dingen anders urtheilen diirften als seine Unterthanen

, so lasst

sich daraus kein Yorwurf fiir ihn ableiten, er muss als ein Kind

phylact 3, 15, und Menander ;p.329, ;
siemuss in derNahe der persisch-rdmh

schen Gr3,nze gelegen haben.

1) Theophylact 3, 16.

2) Shahn. 1^82, 13 und 1789, 8 ed. Macan. Demnach ware Khosrav bei
seiner Thronbesteigung 27 Jahre alt gewesen und im J. 504 geboren

;
dazu

will aber nicht stimmen, dass er nach demselben Buche bei der Riickkehr
seines Vaters aus Turan schon mehrere Jahre alt gewesen sein soil.
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seiner Zeit und seines Volkes beurtheilt werden. Die Fehler,

welche ihm Procop (B. P. 2, 9) vorwirft, hat er gewiss alle ge-

habt_, er war ein Liigner wie so viele seiner Landsleme, er machte

sich kein Gewissen daraus^ jeden geschworenen Eid zu brechen,

er war des Geldes wegen zu jeder Schandthat fahig; es scheint

aber gewiss
,
dass auch seine romischen Zeitgenossen auf keiner

hohereii Stufe der Moral standen. Unbezweifeit sind s^ine Ver-

dienste um die Staatsverwaltung, von welchen wir an einer andern

Stelle dieses Werkes ausfiihrlicher zu reden haben werden.

Morgenlandische wie abendlandische Schriftsteller stimmm dar-

in iiberein, dass Khosrav ein Freund der Wissenschaften ge-

wesen sei, er liebte die Schriften des Plato und Aristoteles, Thu-

kydides und Demosthenes
,
die er aus persischen und zum Theil

auch aus syrischen Uebersetzungen kannte ; dass er diese Sckrift-

steller freilich nicht auffasste, wie die Griechen zu thun gewohnt

waren, zeigte sich, als die letzten heidnischen Philosophen (etwa

um 532 ! sich an seinen Hof begaben. Durch das Edict Justinuns

vom Jahre 530, welches die Philosophenschulen «chloss, in oer

Ausbreitung ihrer Lehren gehindert, beschlossen sieben Neuph.-

toniker sich an den Hof des Khosrav zu begeben, der ihnen ak

ein Freund der Philosophic geriihmt worden war, Sie kannter.

das Land nicht, in welches sie zogen, sie erwarteten einen plato-

nischen Staat zu finden o^er ^yenigstells einen Konig, wie ihn

Xenophon in derKyropadie beschreibt; sie waren sehr enttauscht,

als sie bemerkten, dass das Land ihren Erwartungen nicht ent-

sprach und auch der Konig selbst ihren philosophischen Ansich-

ten keinen Einfluss auf sein Leben gonnte. Trotz aller ausseren

Ehrenbezeigungen begaben sie sich sehr bald wieder in ihr Vater-

land zuriick, und Khosrav erwdrkte durch den Friedenstractat,

den er eben abschloss (533;, dass sie unangefochten und ihren

Ansichten gemass auf rdmischem Gebiete leben durften. Es

nimmt uns gar nicht Wunder, dass ein griechischer Schwindler,

Uranius, einen weit grosseren Erfolg am persischen Hofe hatte

als diese ernsten Manner der Wissenschaft *) . Die morgenlandi-

schen Berichte riihmen auch die Verdienste des Ministers Buzurj-

mihr, der mit Khosrav in der Pflege der Wissenschaften wett-

eiferte, sie heben namentlich dessen Verkehr mit Indien hervor,

1} Cf Agathias 2, 2S—31.
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dem die Eranier die Kenntniss des Schachspieles und die Ueber-

setzung des Huches Kalila va Dimna zu verdanken batten. Un-

angenehm b^Jriibrt bei diesen literarischen Bestrebungen , dass

immer nur Yon der Einbiir^erung fremder Geisteswerke in Eran

die Eede i^^ niemals aber von eigenen Werken, welche der'era-

nische G^st geschafFen hatte. Eine Folge dieser Yoiiiebe fiir

auslandis^^he Geistesproducte diirfte wol gewesen sein, dass man
unter Kl^bsravs Regierung auch auslandische Religionen, wie die

christlic/ie, mit grosserer Nachsicht behandelte, als friiher der

Fall getvesen war. — Der Glanz, welcben Khosravs gliicklicbe

Krieg^ gegen das romische Reich liber Eran verbreiteten , war

mehr Schein als Wirklichkeit
;
man darf nicht vergessen, welche

schw^re Kriege damals die Rdmer zu fiihren batten
,
dass Italien

und Afrika ihre ganze Kraft erforderten und nur mit IVIlihe Trup-

pen nach Osten entsendet werden konnten. Die Yertheidigung

der Romer gegen die Perser w^ar meistentheils so schlecht , dass

es kaum ein Ruhm fur diese ist, in solchen Kriegen gesiegt zu

haben. Yom eranischen Standpunkte aus betrachtet konnte

Khosrav kaum mit seinem grossen Yorfaliren Shapur II ver-

glichen werden^ der mit nicht geringerer Tapferkeit kampfte und

feste politische Ziele hatte, wahrend bei Khosrav die Geldgier

vorherrschend war, er richtet immer seine Ziige dahin, w^o er

die reichste Beute zu gewinnen hofft ijnd dem gering^ten Wider-

stande begegnet, bei den Friedensschliissen handelt es sich

hauptsachlich um Geldsummen. Trotz aller Kriegsziige geht Eran

doch um eine Provinz armer aus dem Kampfe hervor, es zeigt

sich, dass Lazistan nicht festgehalten werden kann und auch Ar-

menien und Iberien nur auf eine Gelegenheit warten, um sich

unter romischen Schutz zu begeben. Die Yernichtung des romi-

schen Einflusses in Yemen war allerdings ein Erfoig, der Erwerb

des Landes aber kaum eine erhebliche Starkung der persischen

Macht.

Khosrav Anosharevan ist auch beriihmt durch seine Bauwerke,

nach manchen Schriftstellern ist der Palast von Ktesiphon sein

Werk, welcher den Namen Taq-i-Kesra fiihrt, doch ist diess

nicht unbestritten
,
Manche schreiben ihn dem Khosrav Parvez

zu. Bedeutender ist die Aiilage einer neuen Stadt in der Nahe

1) Cf. Mujmil 1. c. p. 122. Masudi 2, 199.
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Ktesiphons cf. Theophyl. 5, 6;, sie war bestimmt die Kiiegs-

gefaiigenen aufzunehmen
,
welche nach der Zerstdruug Antio-

chiens im Jahre 540 nacli Persien gebracht wurden. Sie wurde

Er-rumiyya, d. i. die romische Stadt genaniit, ihr eigentlicher

Name aber war Beh-az-'Andiu-Khosrav^ d. i. die Stadt des Khos-

rav, die besser ist als Antiochien. Der stolze Xitel zeigt die Ab-

sicht an : Khosrav wollte eine Stadt herstellen, 'welche das romi-

sche Antiochien iibertrelFen soll-te; wie wenig er aber dazu im

Stande war, zeigte er dadurch^ dass er sich nicht nur die zerstorte

Stadt moglichst zum Muster nahm , sondern auch alle irgend wie

bedeutenderen Kunstwerke des romischen Antiochien nach seiner

neuen Stadt bringen Hess. Eine M^eitere Stadt des Khosrav soil

Nezen bar Kejin geheissen haben , wir keunen sie nur aus den

Mittheilungen des Mujmil und wissen nicht wo sie lag. Die be-

deutendste Unternehmung des Khosrav war aber die Befestiguiig

der Kaukasuspasse , Bab el Ebvab (Thor der Thore) genannt,

welche von JVlanchen falschlich Alexander dem Grossen zuge-

schrieben wird. Hamza von Ispahan hat uns diese Anlage am
ausfiihrlichsten beschrieben : ihre Lange vom Meere bis zu den

Bergen wird auf 20 Parasangen angegeben, in jeder Gegend (wol

bei jedem Gebirgspasse siedelte er ein Heer an, dem Grund-

stiicke zu seinem Unterhalte angewiesen w urden
;
die Fiihrer die-

ser Heere erhielten fiirstlichen Bang uiid entsprechende Ehren-

kleider, ihre Xitel richteten sich nach den auf den letzteren

abgebildeten Xhieren, einer hiess Baghrau-shah (Eberkonig),

Shirvan-shah (Lowenkonig),rilan-shah (Elephaiitenkonig)
,
Alan-

shah (Rabenkonig; . Es ist nicht unmoglich, dass die Osseten

noch ein Rest jener Granzwache sind.

21. Hormisdas IV. Die Regierung dieses Konigs wird

zumeist auf 12 Jahre angegeben, so von 3Iasiidi (2, 211), Muj-

mil (1. c. p. 123i; abweichend giebt Hamza 23 oder 13 Jahre

an, Ibn Alathir (1, 343 kennt sowol die Angabe von 12 Jah-

ren als von 1 1 Jahren und 9 Monaten. Bei Firdosi, Tabari und

Mirkhond finde ich keine genauern Angaben der Dauer seiner

Regierung. Nach Richter regierte er von 579—590, nach Lebeau

(10, 161 und 299) und Patkanian von 57S—590, Clinton 579

—

590, Muralt 579—591, nach Mordtmann vom Marz 579 bis April

b Hamza p, 57. 58. Vgl. auch Masudi 2, 196.
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590. Nach dem Zeugnisse des Firdosi und vieler anderer Schrift-

steller war er der Sohn der tiirkisehen Prinzessin , welche Khos-

lav I geheirathet hatte, und diese hohe Abstammung von Seite

der Mutter wie des Vaters bildete sein hauptsachlicbstes Anrecht

auf den Thron. Abweichend erwahnt nur Masudi (1. c.) die Nach-

richt, sie sei eineTochterdesKbazarenkonigs gewesen^ doch kennt

er auch die Ansicht, dass sie die Tochter des Khaqan gewesen

sei. Ihr Name war Faqim nach Masudi, nach den Armeniern soli

sie Kaien geheissen haben. Die abendltodischen Quellen schil-

dern uns den Hormisdas IV als einen der schwarzesten Tyran-

nen^), einen heftigen Menschen von unersattlichem Geize, iibel-

woUend gegen die Untergebenen, grausam gegen die Vornehmen,

die er auf verschiedene Art urns Leben brachte und namentlich

im Tigris ertranken liess. Theophylact erwahnt das Geriicht,

dass eine Weissagung, er werde Leben und Thron in einem Auf-

stande verlieren, ihn zu seiner grausamen Handlungsweise ver-

anlasste. Die Berichte der morgenlandischen Schriftsteller lauten

nicht ganz so ungiinstig
;
wohl erwahnen auch sie seine Grausam-

keit und erzahlen , dass unter seiner Begierung nicht weniger als

13600 Menschen hingerichtet worden seien, aber diese Strenge

traf zumeist nur die Vornehmen, daneben wird die strenge Ge--

rechtigkeitsliebe des Hormisdas IV gegen das Volk geriihmt. Et-

was abweichend von den iibrigenSchriftstellern ist der Bericht des

Konigsbuches, mit dem wie gewohnlich Mujmil (1. c. p. 123%.)
iibereinstimmt. Nach diesem Berichte wendete sich die Wuth
des Hormisdas IV gleich nach seiner Thronbesteigung gegen drei

Minister seines Vaters : Izad Gushasp, Buzurg-Mihr und Adar-

Mah, er liess sie in das Gefangniss werfen und dort selbst an dem
Nothigsten Mangel leiden. In seiner Noth wendete sich Izad

Gushasp an seinen Freund, den Obermobed Zartusht und bat

denselben um Unterstiitzung , welche ihm Zartusht nicht nur
gewahrte, sondern auch seinen Freund im Gefangnisse besuchte

und trostete. Sobald der Konig diess vernahm, liess er nicht nur
den Izad Gushasp todten, sondern vergiftete auch den Zartusht

bei einem Gastmahle mit eigener Hand. Es heisst, dass Zartusht

1) Cf. Theophyl. 3, 17, Evagr. 6, 16. Letzterer nennt den Hormisdas IV
TCa^ToN dotatu-ctTOv Ysvop.s'jov, ou fxovov oti /pTjjjiaaiv tou;

y.oo’j;, dX).a aat oiac^opot;
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dem Konige noch vor seinem Tode prophezeite^ dass auch ilin

der Tod bald ereilen werde. Ein anderer von den Grossen, wel-

chen Hormisdas IV zu verderben gedachte, hiess Simah Burzin,

er beauftragte dessen Busenfreund Behram Adar Mahan als An-
klager desselben aufzutreten ; dieser that es^ aber das Terbrechen,

welches er seinem Freunde 6chuld gab, war, dass er fur die Er--

hebung des Hormisdas auf den Thron gesprochen habe. Natiir-

lich mussten beide Manner sterben. Spaterhin, so behauptet

Firdosi, habe sich Hormisdas IV von seinen bosen Wegen bekehrt,

und zwar auf Grand einer Weissagung seines Vaters, die er im

xArchive vorfand und die ihm sein Ende durch eihe Emporung
prophezeite. Auch Firdosi riihmt seine strenge Gerechtigkeit,

die er im ganzen Lande ausiibte , denn er hielt sich nicht lange

an demselben Orte auf, sondern reiste immer im Lande umber.

Xach dem Zeugnisse des Agathias A, 29) hatte Khosrav I

die Verwiistung seines Landes vor seinem Ende noch mit eigenen

x\ugen gesehen und war zum Frieden geneigt geworden. Tiberius

war sehr bereit einen solchen abzuschliessen i), er weigerte sich

nicht Persarmenien und Iberien so wie Arzanene und das Castell

Afumon zu raumen, verlangte aber dafiir auch wieder in den Be-

sitz von Dara gesetzt zu werden, und es war alle Aussicht, dass

man sich auf dieser Grundlage geeinigt haben wiirde, wenn
Khosrav I am Leben geblieben ware. Zwar die Homer waren er-

bdtig , die dem Khosrav I gemachten Vorschlage auch fiir seinen

Sohn gelten zu lassen, die an Khosrav abgeordneten Gesandten,

welche dessen Tod in Syrien erfuhren
, erhielten den Befehl ihre

Reise fortzusetzen, ebenso eine Anzahl kriegsgefangener vomeh-
mer Perser, welche Tiberius als Beweis seiner freundschaftlichen

Gesinnung dem Khosrav I ohne Losegeld zuriickschicken wollte.

Daneben vemachlassigten die Homer aber ihre Vorbereitungen

nicht fiir den Fall, dass der Krieg wieder beginnen sollte, und

Mauricius blieb im Orient. In Nisibis wurden die Gesandten der

Homer ehrenvoll empfangen und die Grossmuth des Tiberius ge-

priesen; gar bald aber zeigte sich die unfreundliche Gesinnung

des neuen Herrschers : man setzte die ihnen gebiihrende Achtung

aiis den Augen, verzogerte ihre Ankunft in der Hesidenz, und

als sie dieselbe endlich erreicht hatten, dachte Niemand daran

1, Cf. Menander p. 409 fg. Theophyl. 3, 17.

Spiegel, ilran Altertliumfckunde. III. 30
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Friedensunterhandlungen zu eroffnen, ja Hormisdas IV selbst er-

klarte ihnen in einer Audienz geradezu, dass er ebensowenig

daran denke Data zuriickzugeben wie Nisibis oder Singara. Da-

mit Hormisdas IV seine Riistungen vervdllstandigen und den

Proviant fiir sein Heer beschafFen konnte, wurde auch die Riick-

reise der Gesandten verzogert und dieselben so schlecht behan-

delt, dass beide in eine scbwere Krankheit verfielen. Nach diesen

Vorgangen hatte man wenigstens erwarten sollen, dass Hormis-

das IV den romischen Krieg mit allem Ernste betreiben wiirde;

das geschah aber nicbt, und derselbe zog sicb Jahre lang bin als

eine scbwere^* Plage fur die Granzprovinzen beider Lander
,
aber

obne erbeblicbes Resultat. Die Romer begannen die Feindselig-

keiten noch im Jabre 579, Mauricius riickte bis an den Tigris vor

und unternabm von dort Streifziige, die sicb bis nacb iNledien er-

streckten i)
. Im Jabre 580 gedacbte Mauricius nocb weiter vor-

zudringen, unvorsichtiger Weise batte er sicb jedoch mit Mundir

IV verbiindet, der seine Absicbten an die Perser verrietb. Wab-
rend Mauricius von Circesium aus langs des Eupbrat vordrang,

verliess ibn Mundir, und der romiscbe ;Feldberr musste boren,

dass eine persiscbe Armee unter Adormaan und Tamcbosro auf

Callinicus marschire; alsbald verbrannte er seine Scbiffe und
kebrte zuriick, es gelang ibm, die beiden persiscben Feldberren

zu scblagen, so dass dieselben iiber den Tigris zuriickkebren

mussten .

Im Jabre 581 wurden Unterbandlungen eroffnet, welcbe von

Tomiscber Seite Zacharias , von persiscber Andigan fubrte , die

aber natiirlicb resultatlos blieben, da die Perser jede Gegen-

leistuHg gegen die romischen Abtretungen verweigerten. Eine

persiscbe Armee unter Tamcbosro naberte sicb der Stadt Con-

stantine , Mauricius eilte zu ibrem Scbutze herbei und die Perser

wurden griindlicb gescblagen, Tamcbosro selbst fiel in der

Scblacbt. Die Ausnutzung dieses Sieges unterblieb, da Mauricius

1) Cf. Theophyl. 3, 17.

2) Theophyl. 1. c. Evag. 5, 20. Zonaras 14, 11. Vgl. auch Caussin de

Perceval, histoire 2, 130.

3) Andigan ist wol der persiscbe Andian, der auch im Konigs-

buche in diesen Zeiten mehrmals genannt wird. — Vergieiche sonst Menander
1. c. p. 417. Theophyl. 3, 18. Theophan. 1, 3S7. 390. Evagr. 5, 20.
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bald nacb demselbeii nach Constantinopel gerufen wurde und

kurz darauf den romischen Kaiserthron bestieg
;

bei seinem Ab-

gange hatte er den Oberbefehl in die Hande des Johannes Mysta-

con gelegt, der damals in Armenien commandirte und wenig ge-

eignet war ihn zu ersetzen. Johannes iiberschritt denNymphius ,

den Granzfluss der Romer gegen Arzanene, ein persischer Feld-

herr, welcher Kardarigan^) genannt wird, trat ihm bier ent-

gegen, die Feindseligkeiten beschrankten sich auf Gefechte am
Nymphius und Tigris. Ein fiir die Romer gliicklich begonnenes

Gefecht endigte zu Gunsten der Perser, weil Kurs
, welcher den

rechten Fliigel fiihrte
, aus peisonlichen Griiiiden die Bewegung

der iibrigen Heerestheile nicht unterstiitzte. Die Perser belager-

ten ohne Erfolg die Festung Aphumon, die sich noch immer in

den Htoden der Romer befand , diese suchten mit ebenso wenig

Gliick sich der Festung Akbas zu bemachtigen, welche die per-

sische Armee, durch Signale der Helagerten auf die Bedrangnisse

derselben aufmerksam gemacht
,
rechtzeitig entsetzte und durch

ihr unvermuthetes Erscheinen den iiberraschten Romern nam-

hafte Verluste beibrachte. Diess sind die Ereignisse des Jahres

582; im Jahre 583 wagte Johannes gar nichts zu unternehmen,

desshalb nahm ihm Mauricius den Oberbefehl wieder ab und

iibergab ihn dem Philippikus, dessen militarische Talente er sehr

hoch schatzte, es sollte sich indessen bald zeigen^ wie ungerecht-

fertigt dieses Vertrauen war. Im Jahre 584 beschrankten sich

anfangs die Feindseligkeiten^) auf die Berge Aisumas und Izala

(das Masiusgebirge) , welche Philippikus besetzt hielt und den

Persern den Durchzug verwehrte , von dort machte er Einfalle in

das persische Gebiet und todtete viele Personen aus angesehenen

Faniilien in Nisibis; spater zog er an den Nymphius und wagte

von da einen Einfall in das uns unbekannte Gebiet Bearbaes,

bald aber stiess er auf iiberlegene Krafte der Perser und rausste

1) Cf. Theophyl. 1, 9. 12. Evagr. 6, 3. Theophanes 1, 390. Muralt ver-

legt die Unterhandlungen in das Jahr 580, die Vorgange bei Callinicus in 5S1,

2) Kardarigan oder Chardarigan ist ein Xitel und kein Name, er ent-

spricht dem neup. Vezier. Unten zu erwahnende Nachrichten zei-

gen, dass es kein Obergenerai war,

3) Theophyl. 1, 12. 13. Evagr, 6, 3. Theophan. 1, 390. Cedrenus 1, 692.

Zonaras 14, 12.

30 *
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sich zuriickziehen. Er theilte sein Heer in zwei Theile, Von wel-

chen der oine den Euphrat erreichen sollte, sich aber verirrte und

nach vielen Verlusten in den wasserloJ^en Ebenen Mesopotamiens

zuletzt froh war, Theodosiopolis (in Mesopotamien) zu gewinnen,

der andere Tkeil zog sich iiber Sisarbane in das uns unbekannte

Gebiet Rhabdius zuriick. Im Jahre 585 2) unternahmen die Rd~

mer einen Raubzug nach Arzanene, Philippikus M^urde aber bald

krank und musste in Martyropolis zuriickbleiben
,

die Perser

suchten vergebens Monocarta zu nehmen. Ernsthafter wurden

die Ereignisse im Jahre 586 3). Eiiie Friedensbotschaft des Hor-

misdas IV wurde von dem romischen Heere mit Recht als blosser

Hohn aufgefasst, man liess seine Gesandten gar nicht zu Ende
reden und beschloss den Krieg fortzusetzen. Philippikus mar-

schirte nach Ribas am Arzamon^l, er hatte diese Stellung ge-

wahlt, weil dort die persische Cavallerie nicht wirken konnte,

denn von dem persischen Flusse Ruron bis zum Arzamon war das

Land trocken und kein Wasser zu finden. Der Kardarigan, nach

persischer Art iibermiithig und voll Selbstvertrauen, nahm die

Sache leicht, und als ihm seine Zeichendeuter den gliicklichen

Ausgang der Schlacht verhiessen , beschloss er die Rbmer anzu-

greifen, das Wasser liess er dem Heere auf Kamelen nachfiihren.

Zum Angriff hatte sich der persische Feldherr einen Sonntag aus-

ersehen , er hoffte die Romer unvermuthet bei ihren Andachts-

iibungen zu iiberfallen, allein Philippikus war durch ausgesendete

Streifcorps und persische Gefangene gewarnt und auf seiner Hut.

In einer Ebene bei dem Kastell Solachon kam es zur Schlacht,

die Perser wurden geschlagen und wenn die Romer besser unter-

richtet gewesen waren, hatten sie den Kardarigan sammt dem
besten Theile seines Heeres gefangen nehmen kbnnen. Die ge-

schlagene Armee wollte sich in die nur 4 Meilen entfernte Festung

Dara werfen, wurde aber abgewiesen und musste ihren Marsch
fortsetzen. Philippikus glaubte nun keinen Feiiid mehr vor sich

Ij Riess ist wahrscheinlich identisch mit dem oben genannten Sisau-

ranon.

2) Theophyl, 1, 14. Theophan. 1
,
o9I. Cedrenus 1, 693. Zonaras 14, 12.

3} Theophyl. 1, 15. Theophan. 1, 392. Cedrenus 1, 693. Zonaras 14, 12.

4) DieserPluss wie der spater genannte Buron ist unbekannt, es muss
ein Zufluss auf der rechten Seite des Tigris sein.
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2u haben uiid machte einen Einfall nach Arzanene, wo sicli das

Heer bemiihte die versteckten Einwohner aufzufinden uud zii

Kriegsgefangenen zu macben. Als nun aber Philippikus Chloma-

ron belagerte, eilte der Kardarigan mit einigen eilig zusammen-

gerafften Schaaren herbei^ vor denen Philippikus, der die Schwache

der Perser nicht kannte . auf das schimpflichste floh. Beschamt

zog er sich nach Amida zuriick, von den Persem verfolgt, die

ihm vielen Schaden zufugten. Um den Schimpf einigermassen zu

verwischen, wurde der altere Heraklius (Vater des spatern Kai-

sers) mit einem Theil des Heeres nach Mesopotamien geschickt,

er verheerte das Land und kehrte ungefahrdet nach Theodosiopo-

lis zuriick. Auch im Jahre 587 wurde der Krieg in derselben las-

sigen Weise fortgesetzt^)^ Philippikus zeigte sich nicht mehr

selbst im Felde, sondern iiberliess das Heer anderen Generalen,

unter welcheii Heraklius der Aeltere der ausgezeichnetste war.

Zwei kleine Festungen warden eingenommen , darauf be-

schrankte sich die ganze Thatigkeit.

Das Jahr 5S8 begann fiir die Rbmer iioch unter ungiinstige-

ren Aussichten. Der feige Philippikus war endlich abberufen

Worden , aber er hatte durch seine treulosen Massregeln dafiir

gesorgt, dass Priscus, der neue Feldherr, bei seiner Ankunft mit

einem xiufstande bedroht wurde
, der ihn zuletzt zur Flucht no-

thigte. Dieser Aufstand dauerte einen grossen Theil des Jahres

hindurch mit unverminderter Heftigkeit; wahrend dieser Zeit

maehten die Perser ganz ungestraft Einfalle in das romische Ge-

biet, Germanus, der Fiihrer, den sich die Aufstandischen selbst

gewahlt batten, vermochte kaum 1000 Mann zusammenzubringen,

um Constantine zu befreien. Spater im Jahre gelang es die Sol-

daten zu beschwichtigen. Die Armee theilte sich nun in zwei

Theile, der eine zog nach Martyropolis, der andere machte einen

Einfall in das persische Gebiet; diesem letzteren trat der persische

Feldherr Maruzas so nachdriicklich entgegen, dass die Pomer

1] TheophyL 2, 8.

2; Iheophyl. 2, 10. IS. Theophan. 1. 399.

3; Die eine wird nicht genannt, die andere heisst bei TheophanesBsi’oOoe;,

bei Theophylact Bsiouoas;.

4) TheophyL 3, 1 fig. Evagr. 6, 4. 5. Theophan, 1, 400 flg. Cedren. I,

694. Nach Muralt fallen diese Vorgange in das Jahr 5S7.

5i So nennt ihn Theophylact, Theophanes Cedrenus Bapoo^a;.
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iltr Vorhaben aufgaben und durch Arzaiiene Martyropolis zu ge-

winnen tracbteten. Maruzas folgte ihnen und unter den Mauern

von Martyropolis kam es zur Schlacht^ in welcher die Rdmer

siegten; Maruzas fiel^ 3000 Perser ergaben sich und nur 1000

Mann konnten sich nach Nisibis retten. Dieser Sieg machte dem

romischen’ Heere grosse Freude^ die erbeuteten Fahnen wurden

nach Constantinopel geschickt und trugen wesentlich zur Ver-

sohnung des Kaisers mit seinem Heere bei. Noch ein merkwiir-

diger Fall wird uns aus diesem Jahre berichtet welcher zeigt,

wie gross die Aehnlichkeit des Sasanidenreiches mit dem alten

Perserreiche war. Die im Schlosse der Vergessenheit aufbewahr-

ten Kriegsgefangenen emporten sich gegen den Commandanten

des Schlosses^ todteten denselben und brachen nach der Heimath

auf^ Manusa, die Schwester des getodteten Commandanten, mit

sich fuhrend, sie erreichten auch gliicklich die romische Granze.

Es war eine bunt gemischte Gesellschaft aus alien Landern, aber

die Radelsfuhrer waren Griechen, die bei der Eroberung von Dara

in die Hande der Perser gefallen waren.

Zu Anfang des Jahres 589 spielte ein gewisser Sittas^] die

Stadt Martyropolis aus Privatrache in die Hande der Perser; nach

der Verabredung mit demselben kamen 400 Perser als Ueberlaufer

vor die Stadt, Sittas beredete die Burger dieselben einzulassen,

da man sie bei der Yertheidigung gut gebrauchen kbnne, sobald

aber die Perser im Innem der Stadt waren
^
bemachtigten sie sich

derselben und verjagten die Burger mit Ausnahme der jungen

Frauen und derSklaven. Philippikus, der endlich mit dem Heere
versohnt war, suchte vergeblich die Stadt zu nehmen, es gelang

ihm nur sie zu blokiren, denn es handelte sich darum keine

persische Besatzung in die Stadt zu lassen. Als im Jahre 590 erst

Mebodes dann auch Aphraates von Armenien aus vor Martyropo-

lis erschienen
,

Irat ihnen Philippikus entgegen und lieferte ein

TrefFen, in welchem Mebodes getodtet wurde*, aber er konnte

doch nicht verhindern, dass feindliche Yerstarkungen in die

1) Theophan. 1, 403. Cedren. 1, 695. Theophyl. 3, 5; letzterer nennt das

Schloss Giligerdon, vielleicht Gilgird, Lehmschloss.

2) Cf. Theophyl. 3, 5. Theophan. 1, 403. Evagr. 6, 14; nach letzterem

war Sittas tU twv dv MaptupoTtoXei Bgy.apyto'v. Muralt setzt die Eroberung von
Martyropolis in das Jahr 590.
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Stadt geworfen warden. Da die Kdmer die Hoffnung aufgebeii

mussten Martyropolis selbst wieder zu nehmen, erbauten sie auf

einem benachbarten Hiigel eine Burg , von der aus sie die ganze

belagerte Stadt liberschen konnten. Der Kaiser war mit diesem

Gange der Ereignisse unzufrieden , er berief den Commentiolus

als Cbmmandanten und entfernte den Pbilippikus, aber der neue

Befeblshaber war noch unfabiger als der alte. Er riickte gegen

^S^isibis vor^)^ begegnete dem Aphraates bei Sisarbanum und be-

gann eine Schlacht^ die damit endigte, dass Commentiolus nach

Theodosiopolis entflob. Heraklius der Aeltere rettete die Ebre

der Romer, er sammelte die fliicbtigen Tnippen^ griff die verfol-

genden Perser von Neuem an und nothigte dieselben zur Flucbt^

nacbdem Apbraates gefallen und das ganze persiscbe Lager von

den Romern erbeutet worden war. Wabrend so mit sebr abwecb-

selndem Erfolge Jabre lang gekampft worden war, trat in Persieu

ein merkwiirdiges Ereigniss ein, welcbes plotzlicb dem ganzen

Kriege eine andere Ricbtung gab. Dieses Ereigniss, welcbes ein-

zig in der Gescbicbte Persiens dastebt, ist die Emporung des per-

siscben Generals Bebram Cobin. Es feblt uns nicbt an Bericbten

iiber diese merkwiirdige Emporung, kiirzere aber wol zuverlassige

Erzablungen erbalten wir durcb die Byzantiiier, langere mit

offenbar TJnricbtigem untermiscbte von den morgenlandiscben

Scbriftstellern ,
die jedocb zu wichtig sind, als dass wir sie iiber-

geben diirften. Da diese beiden Arten unserer Quellenscbriften

zu sebr von einander abw eicben, um sich vereinigen zu lassen,

so miissen wir uns entschliessen den Hergang zweimal zu er-

zablen

.

Nacb den abendlandiscben Bericbten war A"ram oder Bebram

aus einer vornebmen Familie Arzanenes^], die ihren Stammbaum

auf die Arsakiden zuruckfubrte. Er hatte sich bereits unter

Kbosrav I bei der Belagerung von Dara ausgezeichnet
, war bis

zur Wiirde eines Oberbefehlsbabers emporgestiegen und beklei-

dete nocb ausserdem die Stelle eines Darigmedum oder Palast-

aufsehers. Durcb seine Tapferkeit wareii die Tiirken bezwungen

1) Cf, Theophyl. 3, 6. Theophan. 1, 403. Evagr. 6, 15.

2) Theophyl, 3, IS; er will diese Nachricht von einem Manne haben, der

die paoiXrAcd genau kannte. Vgl. auch Zonaras 14, 12.

3' Theophyl. 1. c. oafitYp.£Ooop. . .. ‘znxi oe ov or^ v.ouf.rora) of-

'Ptt}p.aToi . Ich kann das AVort nicht erklSren.
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und die Perser von einem lastigen Tribute von 40000 Goldstiicken

befreit worden, den sie bis dahin den Tiirken batten zablen

miissen. Die Tiirken waren in Folge dieses Tributes so reich ge-

worden, dass sie selbst die gewohnlichsten Gegenstande aus Gold

anfertigen Hessen ; durch die Siege des Behram anderte sich das

Yerbaltniss und die Tiirken mussten jetzt den Persern dieselbe

Summe zablen, welcbe diese friiber ibnen gezablt batten . Nacb

gliicklicher Beendigung des tiirkiscben Kriegs wurde Bebram von

Hormisdas IV nacb Suanien und Kolcbis gescbickt^ wo er das

Land nacb Belieben verwiisten konnte, da ein romiscbes Heer

nicbt zur Stelle war; auf die Nacbricbt von dem unerwarteten

Ueberfalle sendeten die Komer sofort eine Anzahl von Truppen

unter Bomanus, einem ibrer tiicbtigsten Generale, in die bedrob-

ten Gegenden. Komanus fand den Bebram nicbt mebr in Kolcbis,

er befand sicb bereits auf dem Riickzuge, die Homer verfolgten

ibn und Bebram zog sicb eilig iiber den Araxes zuriick , in der

Hoffnung, dass ibm Romanus nacb Eran folgen werde. Docb

der romiscbe Feldberr war zu vorsicbtig, als dass er sicb mit sei-

nem kleinen Heere in so entfernte Gegenden gewagt batte, er

kebrte um und Bebram riickte wieder vor, als er sab, dass seine

Wiinscbe nicbt in Erfiillung gingen. Romanus batte am liebsteii

ein TrefFen vermieden, aber die Stimmung seines Heeres zwang
ibn eine Scblacbt zu liefera, in welcber Bebram gescblagen

wurde. Obwol die Folgen dieser verlornen Scblacbt nicbt bedeu-

tend waren, so reizten sie docb den Unwillen des Hormisdas IV,

er entsetzte — wabrscbeinlicb durcb Eiudiisse an seinem Hofe
bestimmt— nicbt nur den Bebram seiner Wiirde als Oberfeldberr,

sondern scbickte ibm nocb mit einem beleidigenden Briefe

Weiberkleider zu. Fiir dieseu Scbimpf wusste sicb Bebram bitter

zu racben. Er zeigte sicb in den ibm zugescbickten Kleidern,

Ij Muralt lasst iinJahre591 tiirkische Stamme in Suanien von Behram
schlagen, diesen aber dann von Romanus besiegen. Diese Ansicht hat Man-
ches fur sich

;
bei dem bestimmten Widerspruche der morgenlandischen Quel-

len fcf, unten] wage ich sie nicht anzunehmen.

2; Wenn Theophylact 3, 6 sagt, dass sich Behrdm uber den Araxes nach
Kanzaka zuriickgezogen habe

,
so muss er einen der verschiedenen Orte in

Atropatene meinen, welche diesen Namen fiihren. Cf. Yaqiit, s. v. und

Es ware aber auch moglich, dass der Araxes irrig genannt und die Stadt

Ganja oder Elisabethpol am Kur gemeint ware.
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durch gefalschte Briefe, als ob Hormisdas IV den Sold seiner

Soldaten zu verringern gedenke, brachte er auch das um ihn ver-

sammelte Heer zum Aufruhr. Der Brief des Hormisdas IV wurde

mit einem abnlicben beantwortet, in welcbem er als Tocbter des

Khosrav angeredet wurde und als der erziirnte Monarch einen

Gesandten nach Armenien sandte mit dem Auftrage , den

Behram in Ketten nach Ktesiphon zu bringen, wurde derselbe

auf Behram s Befehl getodtet. Die Empdrung des Behram fand

Billigung bei den in der Schlacht von Sisarbanum geschlagenen

Persern, welche sich nach Nisibis zuriickgezogen hatten^] und

nicht nach Hause zuriickkehren wollten, da sie Hormisdas IV

mit dem Tode bedroht hatte, wenn sie nicht siegen wiirden. Um
diesen Unzufriedenen Gelegenheit zum Anschluss zu geben,

riickte Behram gegen Siiden vor ; als er an die Ufer des grossen

Zab gekommeu war^ scbickte das Heer in Nisibis Gesandte an

ihn ab und, verbiindete sich mit ihm, und Behram Hess alle Wege
auf das genaueste iiberwachen; damit nicht Boten diese Vorgange

dem Konige meldeten. Mittlerweile befand sich Hormisdas IV in

der Persis, wie es scheint gemieden von den vornehmen Persern^

in einem Zustande^ der an Raserei granzte. Wahrend sich Behram

nach und nach der Festungen an der persischen Granze bemach-

tigte, sammelte Hormisdas IV ein kleines Heer, das er unter den

Oberbefehl eines Pherochanes stellte, als Gehiilfen erbat sich

derselbe den Zadesprates, den Hormisdas IV wegen seiner in

Martyropolis begangenen Unterschleife in Ketten hatte legen

lassen
;

iiur mit Widerwillen willigte Hormisdas in die Befreiung

desselben, und Zadesprates vergalt die ihm erzeigte Gunst da-

durch, dass er sofort zu Behram iiberging, als er in die Nahe des

Zab kam. Anfangs hoffte Behram, dass der Pherochanes das Bei-

spiel des Zadesprates nachahmen werde, darin irrte er sich aber,

dieser drang vielmehr in ihn ,
wieder zum Gehorsam zuriiekzu-

kehren; Behram wusste darum eine Verschworung im Lager

seines Gegners anzubahnen, so dass der Pherochanes unvermuthet

1) Theophylact nennt den Gesandten BapajjLTjC
,

die lateinische Ueber-

setzung Sarames.

2) Cf. Theophyl. 4, 1.

3) Theophyl. 4, 2 sagt to S’ ovojxa tTjN toj pa^iaxpoo d?iav is^sr,-

patvsTai y Theophan. 1, 406 nennt ihn OspoYavr^N tbv pd^etpov, was auch

nicht unmoglich ist. Im Mittelteranischen heisst Ferkhdn so viel als weise.
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iiberfallen und getodtet wurde
;
wiederum aber hatte sich Behram

getauscbt ,
wenn er glaubte das Heer werde nun zu ihm iiber-

gehen, dieses kehrte vielmehr sofort nach Ktesiphon zuriicki).

Die Nacbricht von diesen Vorgangen erhielt Hormisdas IV nach
dem Verlauf von fiinf Tagen ; er begab sich nun nach Ktesiphon

und sammelte so viele Truppen als ihm nur moglich war, um sich

vor personlicher Gefahr zu schiitzen, aber seine Bestrebungen

waren fruchtlos. Die Nachricht von dem Aufstande hatte auch

in der Hauptstadt und ihrer Umgebung Alles in Aufregung ver-

setzt, die Bande der Ordnung waren gelost, so dass Bastam es

wagen konnte , seinen Bruder Bindoes, den Sohn des Aspabedes

und nahen Verwandten des Hormisdas lY, aus dem Kerker zu

befreien, in welchen ihn der Konig, mit Ketten beladen, hatte

werfen lassen, ohne dass demand ihn hinderte. IVUt dem vor den
Thoren Ktesipbons angekommenen Heere zog Bindoes in den
Palast, wo ihn Hormisdas IV, der bewaffneten Widerstand un-
moglich fand, auf dem Throne sitzend empfing und ihn strenge

fragte, kraft welchen Bechts er sich in Freiheit und vor den
Augen seines Konigs befinde. Es gelang indessen dem Hormisdas
nicht, durch die angenommene Wiirde seinen Gegner zur Ach-
tung zu zwingen, derselbe iiberhaufte ihn vielmehr mit Schimpf-
reden, riss ihn vom Throne und Hess ihn ins Gefangniss werfen,

wo er geblendet wurde. Khosrav, der Sohn des Hormisdas, ent^

floh
j
um nicht in den Sturz seines Vaters verwickelt zu werden,

aber Bindoes holte ihn zuriick und bekleidete ihn mit der konig-
lichen Wiirde. Der geblendete Hormisdas Avar zur Regierung
selbst unfahig

, er machte noch einen Versuch
, die Konigskrone

wenigstens fiir einen Sohn zu retten . der seinem Herzen naher
stand als Khosrav ParA^ez ; vergebens

,
denn der Hass , der sich

gegen Hormisdas IV gesammelt hatte, Avar zu gross und allgemein,

und seine Fiirbitte diente nur dazu, seinen Lieblingssohn und
dessen Mutter in sein Ungliick zu veiwickeln, denn beide wurden
sofort von der erbitterten Menge in Stiicke gehauen

, und Khos-
rav II bestieg den blutgetrankten Thron seines Vaters. Dieser

Ij Theophan. 1,407 sagt xw rjvw&r^sav, was durch dasFolgende wi-
derlegt Vrdrd

j
es musste denn sein, dass dieses Heer von Behram nach Ktesi-

phon geschickt und dort von Bindoes theilweise umgestimmt worden ware,
Oder dass wir den Bericht der Morgenlander als wahr hinnehmen, cf. unten!
Ira letzteren Falle konnten beide Schriftsteller Recht haben.
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behandelte anfangs seinen Vater mit Riicksicht und Hess ihm die

Speisen von der koniglichen Tafel reichen; da sieh aber Hormis-

das IV wie ein wiithendes Thier geberdete und alle Versohnung

mit seinem Sobne zuriickwies, so Hess ihn dieser mit Kniittebi

erschlagen (Theophyl, 4, 7. Theophan. 1, 40S).

Dieselben Yorgange finden wir bei den morgenlandischen

Schriftstellern erzahlt, weit ausfuhrlicher^ aber auch mit vielen

Fabeln vermischt. Unter sich stimmen auch diese Berichte nicht

sonderlich iiberein^ obwol, da Tabari die Emporung Behrams

nicht beschrieben hat^), die muhammedanischen Geschicht-

schreiber ihre Erzahlung dieser in den Annalen persischer Ge-

schichte so denkwiirdigen Yorgange zumeist aus dem Konigs-

buche entlehnt haben. Auch die armenischen Berichte neigen

sich mehr der morgenlandischen Auffassung zu und konnen

darum hier angeschlossen werden. ^Yir folgen in unserer Erzah-

lung dem Konigsbuche , nach unserer Ueberzeugung der zuver-

lassigsten Quelle^ werden aber auf die wichtigsten Abweichungen

der iibrigen Berichte in den Anmerkungen aufmerksam machen.

Wie bereits oben gesagt worden ist , wandte sich die Tyrannei

des Hormisdas lY zumeist gegen den Adel seines Reiches und

entfremdete diesen demHofe; die Kunde von diesen Yerhalt-

nissen dxang nach und nach zu den umliegenden Yolkern und

ermuthigte sie das Sasanidenreich anzugreifen. Im zehnten Jahre

seiner Regierung sah sich Hormisdas von alien Seiten bedroht,

die Romer bedrangten ihn von Westen her, im Norden machten

die KHazaren einen Einfall in das Reich , im Siiden verheerten

die Araber die Provinz Sevad, und vor Allem im Osten verlangte

Save-shah 2), der Oheim des Hormisdas lY, an der Spitze einer

zahlreichen Armee den Eintritt in das Reich, angeblich um gegen

die Romer sich wenden zu konnen. Nun empfand es Hormisdas

lY schjnerzlich, dass er den Adel so von sich gestossen hatte, so

dass er sowol dessen Rath als seiner thatigen Mitwirkung ent-

behren musste; er berieth sich indesseii mit seinen Getreuen und

diese waren der Meinung, dass vor Allem mit den Romern Friede

1) Cf. Tabari 2, 253.

2) So schreibt Firdosi und man denkt zunachst an den Namen des Ka-

reshvare, das favahe heisst; Mirkhond und Ibn Alathir lesen Shaya.

Vivien de St. Martin >1. c, p. 78] erinnert an Chao-vou, den chinesischen

Titel der Yethaprinzen
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gemacht werden musses was auch geschah
;
weniger wichtig war

der Einfall der Khazaren , den man als einen blossen Raubzug

auffasste, gegen sie wurde Kharrad ausgeschickt , der sie auch

bald in ihr Land zuriicktrieb. Als die Araber von diesen Yor-

gangen horten, kehrten sie freiwillig in ihr Gebiet zuriick; es

blieb nur der geplante tiirkische Einfall iibrig, der mit Walfen-

gewalt gehindert werden sollte , dazu niusste aber erst ein Heer

ausgeriistet und fiir dieses ein Feldherr gefunden werden. Diese

Yorgange werden uns nun vom Konigsbuche in einer durchaus

sagenhaften Gestalt mitgetheilt
,
es wird behauptet, die nun ein-

getretenen Ereignisse wie ihr nothwendiger Ausgang seien schon

langst von einem Sterndeuter vorher gesehen worden zur Zeit^

als Khosrav I die Mutter des Hormisdas lY heirathete. Alle diese

Dinge werden nun dem Hormisdas von dem alten Mihran-Setad,

dem ehemaligen Freiwerber des Khosrav I, mitgetheilt und ihm

auch die Personlichkeit des Feldhen’n genau beschrieben, der da

siegen wiirde. Es zeigte sich, dass diese Beschreibung genau auf

Behram Cobini) passte, der damals in Berdaa das Commando
fiihrte, und dieser wurde demgemass sofort an den Hof berufen.

Nach dem Konigsbuche war Behram Cobiu der Sohn eines

Gushasp; derMarzban oderMarkgraf inKai war (Sh. 1856, 5 v. u.)

und aus dem Geschlechte der xlrsakiden stammte [ibid. 1879, 11),

in der Heldenzeit sollte der zur Zeit des Kaikaus lebende Gurgin

sein Ahnherr gewesen sein (ib. 18S0, 18 %.). Diese Nachrichten

weichen von den abendlandischen Berichten ab, welche den Beh-

ram aus Armenien stammen lassen, aber wenigstens an einer Stelle

(1908, 10) wird auch im Konigsbuche Behram einem Aimenier

ahnlicb genannt. Als er an den Hof des Hormisdas lY kommt.

I j Der Grund des Beinamens Cobin 'i. e.
^

holzern steht bei

den Eraniern selbst nicht fest. Am wahrscheinlichsten ist die Angabe Tabaris

(2, 252j , dass Behram gross und sehr hager war und daher diesen Beinamen
erhielt. Weit unwahrscheinlicher ist die Angabe Firdosis^ der den Namen auf

die auch bei Tabari (2, 257) erwahnte Erzahlung zuruckfiihren will, dass Beh-
ram mit seiner Lanze einen Hammelskopf durchbohrte, der mit mehreren an-

deren in einem geflochtenen Korbe Cubbin getragen wurde. Am
allerunwahrscheinlichsten ist eine von Tabari 2, 252) erwahnte Erklarung,

dass Behrto einen Menschen mit einem Streiche in der Art gespalten habe,

dass die Leute hinzuliefen und verwundert zu einander sagten Shav bin

,
d. h. komm und siehe ’
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maclit er sowol durch sein ritterliches Benehmen als durch die

Zuversicht , mit der er ein gliickliclies Ende des Krieges voraus-

sagt, einen hochst giinstigen Eindruck. Er wird zum Oberbefehls-

haber ernannt und bildet sich ein Heer von 12000 Streitern (ohne

Zweifel nach der Zahl der Bilder des Zodiakus) und behauptet,

dass diese geringe Zahl hinreiche, ura das ungeheure Heer der

Tiirken zu schlagen, er verweist auf Rustem und Isfendiar, die

mit derselben Zahl von Kriegern die grossten Thaten ausgefuhrt

haben. Nur Manner, welche das vierzigste Jahr iiberschritten

batten, wurden in dieses Heer aufgenommen, da nur dieses Alter

die richtige Reife voraussetzen lasst. Ehe Behram auszog, bat er

selbst den Shah ihm einen Bevollmachtigen beizugeben , der ihm

liber alle Dinge Bericht erstatten konne. Wenn Behram glaubte,

durch diese Massregel der Verleumdung die Macht zu nehmen,

so irrte er sich, es scheint, dass eine grosse Partei am Hofe eine

friedliche Beilegung des Streites lieber gesehen hatte und darum

der Energie gram war, mit welcher Behram die Riistungen be-

trieb ; es mag darum wahr sein , dass man gleich nach dem Ab-

zuge des Behram den Hormisdas darauf hinwies, es konne kom-
men, dass der kraftige Mann, wenn er siegen sollte, den Sieg zu

seinem eigenen Yortheil ausbeute, nur w^ei'den es nicht gerade

Sterndeuter gewesen sein
,
welch e solche Behauptungen aufstell-

ten, wie Firdosi behauptet. Es heisst, dass das Misstrauen des

Hormisdas bald so gross war, dass er den Behram wieder zu sich

berief, dieser aber sich weigerte umzukehren. Nach Tabari (2, 259)

marschirte Behram iiber Ahvaz nach Herat und Balkh, nach Fir-

dosi p. 1S13, pen.) scheint es, dass Behram in festen Stellungen

in der Gegend von Herat den Feind erwartete; auch sieht man,

dass Hormisdas einstweilen durch verstellte Friedensunterhand-

lungen die Fortschritte des Save-shah hemmte, bis Behram in die

gewiinschte Stellung einriicken konnte. Das Missverhaltniss zwi-

schen beiden Heeren muss ein sehr grosses gew^esen sein (man

spricht von 300000 Tiirken gegeniiber von 12000 Persern), und
im eigenen Lager des Behram fanden sich Kleinmiithige genug,

welch e ihn aulforderten, doch lieber den Weg der L nterhandlung
zu wahlen und sein Heer nicht in einem so ungleichen Streite

zu wagen. Behram Hess sich durch solche Vorstellungen ebenso-

Avenig storen wie durch Ungliick verheissende Traume, er fiihrte

seinen Kriegsplan durch und der Erfolg gab ihm Recht : die feste
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Stelluiig, die er gewalilt hatte, glich das Missverhaltniss der Zahl

aus und die Elephanten, auf deren Mitwirkung die Tiirken ge-

rechnet batten, wandten sich, sobald sie verwundet waren, gegen

das eigene Heer und richteten dort TJnheil und Yerwirrung an.

Zuletzt muss das tiirkische Heer flieben und der Save-sbab selbst

wild von Bebram mit einem Pfeile getodtet. Die Freude am per-

sischen Hofe ist naturlich gross, als solcbe Hotschaften anlangen,

der siegreicbe Feldberr wird mit Ebren reicb bedacht und erhalt

nun den Auftrag
, aucb den Parmuda zu bekriegen

,
welcber der

Sobn des Save-sbab ist und mit einem zweiten Heere seinen Va-
ter unterstiitzen will. In der Umgegend von Balkb treffen beide

Heere zusammen, ein von Parmuda geplanter Ueberfall misslingt,

dem Bebran dagegen gliickt es die Tiirken zu iiberfallen und in

die Flucbt zu scblagen , so dass Parmuda flieben und sicb in die

Festung Avaze einscbliessen muss, wo er von Bebram belagert

wird. Ohne Aussicbt auf weitere Hiilfe spricht nun Parmuda die

Yermittlung des Bebram bei seinem Vetter Hormisdas lY an, er

will sicb unterwerfeii
,
wenn ibm sein Leben gesicbert wird.

Bebram gebt auf den Yorscblag ein und bald gelangt die Auffor--

derung an Parmuda, zur Huldigung an den persischen Hof zu

kommen, begleitet von dem Yersprecben persdnlicber Sicberbeit,

Alles mit dem koniglicben Siegel ausgefertigt. Darauf bin iiber-

liefert Parmuda die Festung Avaze sammt alien in ibr befind-

lichen Scbatzen an Bebram und macbt sich auf den Weg nach
Eran.

Bis zu diesem Zeitpunkte war das Einvernehmen zwiscben

Hormisdas und seinem Feldbevrn Bebram ein vollstandiges, wie

ja aucb Bebram nicbt das Geringste getban hatte, was den persi^

schen Hof verstimmen konnte. Dieses scbone Yerbaltniss sollte

aber nicbt lange dauem. Nacb Uebergabe der Festung Avaze
nahm Parmuda, wahrend er seine Yorbereitungen zur Abreise

traf, aucb nicbt die geringste Notiz von Bebram, er betrachtete

sicb als einen Yerwandten des Hormisdas und sab in Bebram
bios einen Diener seines Yetters. Dieses Betragen erziinite den
Bebram in so bobem Grade, dass er sicb nicbt nur thatlich an dem
Gefangenen vergriff, sondern ihn aucb nocb ins Gefangniss wer-
fen liess. Die beiden Schreiber, welcbe den Bebram begleiteteu,

macbten Vorstellungen und Bebram sab bald ein, dass er zu weit
gegangen sei

,
er liess Parmuda frei und bemiihte sicb, dessen
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Verzeihung zugewinnen. Letzteres gelang ihm nun freilich nicht

;

zwar liess ihn Parmuda merken , dass er es unter seiner Wiirde

erachte
, eine Anklage gegen ihn zu erheben, aber er verheim-

lichte ihm auch nicht, dass nach seiner Meinung eiu so ungezie-

mendes Betragen des Feldheirn dem Konige auch von andeier

Seite gemeldet werden miisse. Am persischen Hofe weiss sich

Parmdda bald beliebt zu machen, so dass er als persischer Vasall

wieder in sein Land zuriickkehren darf
,
nachdem er den Eid der

Treue abgelegt hat, Dass er als Anklager des Behram aufgetreten

sei, horen wir nicht, aber auf seiner Riickreise behandelt er den

Behi'am ebenso riicksichtslos wie friiher, trotzdem dass dieser sich

alle Miihe giebt, ihm die gebiihrende Achtung zu eriveisen. War
Behram schon iiber diese Vorgange verstimmt, so wird er es noch

mehr, als er merkt, dass er bei Hofe nicht zum Hesten angeschiie-

ben ist. Zugleich mit Parmuda hatte namlich Behram auch die

in der Festung Avaze gefundenen Schatze an den Hof gesandt,

aus der Menge dexselben aber fiir sich z^vei kosthare Ohrgehange,

zwei gestiekte Kleider uud zwei g^. stickte Stiefel zuriickbehalten,

ohne sie in dem Verzeichnisse auch nur zu erwahnen. Alsbald

wurde die Sache durch einen der Spione im Heere des Behram an

den Hof berichtet und Hormisdas dadureh in den grossten Zorn

versetzt, Es war nicht der Werth der zuriickbehaltenen Gegeii-

stande, den Hormisdas nicht verschnierzen konnte , aber die An-
eignung dieser Kleidungsstiicke schien die geheimenGesinnungen

des Feldherrn zu verrathen, nach seinem Range durfte ex zwar

Ohrgehange tragen, nicht aber gestiekte jSlantel und Schuhe , die

Abzeichen koniglicher Wiirde; offenbar also musste er nach der

Herrschaft streben. Dieser Yerdacht und der Aerger iiber Behrams

Benehmen gegen Parmuda, das gleichfalls nicht verschwiegen

geblieben war, bewogen den Hormisdas, dem Behram statt der

gehofften Ehrenkleider vielmehr Weiberkleider und ein Nah-

kastchen nebst einem beleidigenden Briefe zu iibersenden; mit

dieser Sendung wollte Hormisdas nicht die Feigheit des Behram

tadeln, wozu nicht der mindeste Grund vorlag, sondern sein ver-

stecktes, hinterlistiges Betragen, das mehr fiir Weiber geeignet

war als fiir Manner. Dem Auftrage
,
sich offentlich mit diesen

Geschenken zu zeigen, kam Behram nur zu gut nach : er erschien

vor dem Heere in Weiberkleidern und verkiindete demselben, es

seien diess die Ehrenkleider, deren ihn der Koiiig fiir seine Ver-
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dienste gewiirdigt habe. Die Entriistung des Heeres war natiir-

licb eine allgemeine, denn Jeder konnte sich sagen, was er selbst

zu erwarten habe^ wenn man den so hoch verdienten Feldherm

also belohne. Man erklarte alsbald^ dass man von einem solcben

Konige nicbts mehr wissen wolle, und Behram war diese Stim-

mung ganz angenehm, denn er fasste jetzt den Entschluss, den

Thron der Sasaniden zu stiirzen und ein neues Arsakidenreich in

Rai aufzurichten. Dieser kiihne Entschluss erscheint dem Konigs-
buche so ungeheuerlich_, dass es ihn nur iibernaturlichen Ursachen

glaubt zuscbreiben zu diirfen. Es heisst namlich
, dass Behram

um diese Zeit auf die Jagd geritten und von einem wilden Esel

in einen Wald und vor ein darin befindliches Schloss gelockt

worden sei. Er stieg ab und ging hinein
;
einer seiner Generale

foigte ihm ^ nachdem man eine Zeit lang vergeblich auf Behrams
Riickkunft gewartet hatte, er fand denselben in tiefem Gesprache
mit einer auf einem Throne sitzenden Frau und wurde bedeutet,

er moge nur wieder hinausgehen, der Feldherr werde gleich fol-

gen. Diess geschah auch, aber Behram war von dieser Zeit an
ein veranderter Mann und die Mobeds erklarten, dass jenes

Schloss bezaubert gewesen sei und dass die Devs Behrams Sinn
verkehrt hatten, nachdem sie bei seiner damaligen Stimmung
Macht iiber ihn gewonnen hatten. Mit Arglist wusste Behram
das Heer bei dem Glauben zu erhalten, als habe Hormisdas nicht

bios den Feldherrn^ sondem auch das Heer beleidigen wollen,

durch ausgestellte Wachen wusste er zu verhindern, dass keine
directen Mittheilungen von dem Konige an das Heer gelangen
konntenij. Seine Umgebung merkte sehr wohl, dass Behram
mit gefahrlichen Planen sich trage^ und zwei wichtige Personlich-

keiten, der grosse Schreiber^, und Kharrad Barzin^ suchten nach
Ktesiphon zu entfliehen , aber nur dem erstern gelang sein Vor-
haben, der letztere wurde wieder eingeholt, aber von Behram
mit grosser 3Iilde behandelt.

1) Anders stellt die Sache Tabari 2, 267, dar, nach ihm h^tte Behrdm
das Heer zu begiitigen gesucht, ware aber durch den Ungestum desselben be-
wogen worden an der Emporung Theil zu nehmen.

2) Es ist nicht recht klar , wer unter dieser 6fter genannten Personlich-
keit zu ver^^tehen ist, nach der Ueberschrift des Capitels musste es Ized Gu-
shasp sein, was aber nicht stimmen avHL Vielleicht ist es der nach Shahn.
p. 1811 dem Behram beigegebene Schreiber Mihran.
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Das Heer des Behram war iiberzeugt, dass man bei llofe

nichts von ihm wissen wolle und dass ihm desshalb nichts iibrig

bleibe, als das Schicksal seines Fiihrers zu theilen. AVas aber

nun gescbehen solle, dariiber waren die Meisten vollkommen im

Unklaren. Bei einer grossen Berathung, zu der Behram die Fiih-

rer seines Heeres versammelte, liess derselbe seinen AVunsch,

selbst zum Konig ausgerufen zu werden , deutlich genug durch-

blicken, aber nur einer seiner Getreuen^ Yelan sina, erklarte sich

unbedingt fur diese Ansicht ,
die meisten der Anwesenden spra-

chen sich so vorsicbtig aus, dass Bebrams eigene Schwester Gur-

diya^), welche die A^erhandlungen mit angehort hatte, ihren

Bruder beschwor, seinem Plane zu entsagen und sich fiir seine

zukiinftigen Plane lieber den Sufra oder Zarmihr zum Muster

zu nehmen. Doch Behram liess sich nicht in seinem Vorhaben

erschiittern, er schloss ein Biindniss mit den Tiirken ab , die ihm
wahrscheinlich auch Hiilfstruppen gestellt haben, und fiihrte sein

Heer gegen AVesten. Ein grosseres Hinderniss fiir die Plane des

Behram als Hormisdas selbst schien ihm dessen Sohn Khosrav

zu sein
;
um diesen zu beseitigen liess Behram in Rai Miinzen mit

dem Bilde des Khosrav pragen und diese durch Kaufleute nach

Ktesiphon verbreiten^ er hoffte, dass Hormisdas dadurch Ver-

dacht gegen Khosrav schopfen und denselben beseitigen werde ^^)

;

ein sehr gefahrlicher Nebenbuhler ware aus dem AVege geraumt

gewesen
,
wenn die Voraussetzung Behrams eingetroffen ware.

Der Anschlag war king ersonnen und ware auch beinahe ge-

gliickt, Hormisdas glaubte wirklich an die Schuld seines Sohnes,

wollte denselben aber nicht olfentlich hinrichten^ sondern heim-

lich durch Gift aus dem Wege schaifen lassen. Ein Thiirhiiter,

welcher zugehdrt hatte, als dieser Plan im Zimmer des Kdnigs

entw'orfen wmrde^ verrieth dem Khosrav die Gefahr, worauf sich

dieser schleunigst nach Atropatene fliichtete und dort eine An~

1) Ein Bruder des Behram, welcher dem Konigshause treu bleibt, heisst

Gerdui oder Gurdui, Gurdui und Gurdiya lauten nicht persisch, man konnte

Gordius und Gordia darin vermuthen.

2) Im persischen Tabari wird behauptet (2, 2b^)
,
Behram habe erfahren,

dass Khosrav mit einem Heere gegeu ihn geschickt werden solle
; da habe er

dem Heere einen hngirten Gesandten des Khosrav vorgestellt
,
der ihn zur

Huldigung aufforderte
;
darauf habe das Heer den Khosrav zum Konig aus-

gerufen und Behram Munzen mit dessen Bildnisse schlagen lassen.

Spiegel, Eraa Aitertliuuiakuude III. 31
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zahl bedeutender Personen aus alien Gegenden Erans um sich

versammelte, die ihn mit den Waffen in der Hand zu unter-

stiitzen versprachen, Als Khosravs Finch t dem Hormisdas gemel-

det wurde, Hess er die beiden Oheime seines Sohnes, Hindui und

Gustehem, in das Gefangniss werfen i)
, zum Befehlshabei seines

Heeres ernannte er den Ayin Gushasp , der dasselbe gegen Beh-

ram fiihren sollte. Ayin Gushasp hatte sich einen Landsmann
als Begleiter erbeten , den ihm Hormisdas nur ungern gewahrte,

weil er ihn fiir eine schlechte Personlichkeit hielt. Seine Ansicht

sollte sich nur zu bald bestatigen : in Ramadan ermordete derselbe

seinen Beschiitzer, und das Heer des Ayin Gushasp, das sich nun
ohne Fiihrer sah, zerstreute sich nach alien Seiten, ein Theil

kehrte zum Konig nach Ktesiphon zuriick, ein zweiter schloss

sich an Khosrav an, ein dritter ging zu Behram iiber^). So viel

Ungliick brach den Muth des Hormisdas, er fiihlte sich ohne

Heer nicht sicher genug und hbrte auf sich olfentlich zu zeigen,

er gab weder Audienzen noch Gastmahle mehr. Sehr bald machte

sich der Mangel einer kraftigen Oberleitung in Ktesiphon fiihl-

bar, Bindui und Gustehem sowie die iibrigen Gefangenen setzten

sich in Freiheit
,
ohne dass sie demand daran gehiiidert hatte .

Sie ziehen in den Palast des Hormisdas und behandeln diesen

ganz so wie Theophylact erzahlt, aber erst nach der Blendung des

alten Konigs wurde Khosrav herbeigerufen
,
der auch dem Eufe

schleunigst Folge leistete , damit ihm nicht Behram zuvorkomme
und Ktesiphon besetze. So lautet der Bericht iiber die friiher nach
den Abendlandern erzahlten Vorgange nach morgenlandischen

Berichteu. Dass die abendlandischen Berichte im Allgemeinen

Ij Nach den Armeniern (Patkanian 1. c. p. 189) war Hormisdas mit Bin-
dui und Gustehem verschwagert

,
er hatte ihre >Schwester geheirathet. Alle

drei waren Kinder des Asparabed, den Hormisdas hatte urabringen lassen
;
er

fiirchtete nun die Rache seiner Sbhiie.

2) Ganz anders der persische Tabari (2, 270%.). Dort geht Ayin Gu-
shasp, der den Namen Yazdanbakhsh I'uhrt, allein zu Behram, seinem alten

Feind, um diesen auf solche Art mild gegen Hormisdas zu stimmen
;
auf dem

Wege wird er ermordet
;
der Mbrder entflieht zu Behram

, der ihn aber hin-
richten lasst.

3) Aehnlich auch die Armenier (bei Patkanian p. 189)
;

sie nennen den
Ort, woBindoes undBestdm gefangen gehalten wurden, Grvandakan, und be-
haupten — was irrig — dass auch Khosrav dort eingesperrt war.
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zuverlassiger sind , scheint mir unzweifelhaft, im Einzelnen mag
Manches in der morgenlamUsclien Erzahlung brauchbar seiii.

Ich glaube, dass Theophylact Recht hat, wenn er den Behram

aus Aimenien stamraen lasst, darum brauchen wir aber nicht die

Zuverlassigkeit der Angabe zu bezweifelii, dass Behrain in Rai,

dem alten Sitze der Arsakiden, seinen hauptsachlichsten Stiitz-

punkt hatte. Dass Behrain gegen die Tiirken mit grosser Aus--

zeichnung gekampft hat, wird von beiden Seiten bestatigt, dass

aber seine Emporung in Armenieii und nicht in Osteran begann,

scheint mir gewiss
,
auch sind die Griinde viel wahrscheinlicher,

welche die Abendlander fiir das Betragen des Honnisdas angeben,

als die der Morgenlander. Der Ayin Gushasp des Shahname ist

offenbar der Pherochaiies der Abendlander, das Ende des Hormis-

das wird aber von den Morgenlandern ganz versehieden erzahlt

und kann erst unter der Regierung des nachsten Konigs mitge-

theilt werden.

22. Khosravll Parvez^). Nach der Angabe des Hamza
regierte dieser Konig 38 Jahre, dieselbe Zahl nennen auch Muj-
mil, Masudi, Ibn Alathir (1, 363), wahrend mehrere Armenier

(cf. Patkanian 1. c. p, 192) ihm nur 37 voile Jahre g^ebeu und am
Anfange des 38. getodtet werden lasseii. Firdosi-) giebt ihm irrig

nur 28 Jahre. Richter, Mordtmann, Patkanian lassen ihn von 590

—628, Lebeau (1 1, 150) vom 28. Mai 590 bis 24. Febr. 628 regie-

ren, Clinton vom September 590 bis 24. Febr. 628, eiidlich Mu-
ralt von 591 bis zum 24. Febr. 628.

Die Umstande, unter welchen der iieue Konig die Ziigel des

persischen Reiches ergrilf, mdgen demselben weniger schrecklich

erschienen sein als uns, kaum aber weniger bedenklich. Das auf-

riihrerische Heer, welches ihn eben statt seines Vaters an die

Spitze der Regierung gestellt hatte, war weder zuverlassig noch

war es das einzige, ein anderes naherte sich mit starken Schritten

Ij So iautet eigentlich der Beiname dieses Konigs, der gewdhnlich nach
der neuern Aussprache Parviz geschrieben wird- Eine noch altere Form ist

Apar\xz; das Wort bedeutet »uberaus machtigs so erklart es auch Ibn Ala-

thir, der es (1, 344) dem arabischen gleichsetzt.

2) Shahn. 2025, ult. .

31 *



484 Funftes Buch : Geschichte und Politik.

der Hauptstadt, gefuhrt von einem energischen Feldherm, von

dem man nicbt wusste ^ wie er sich zu der neuen Ordnung der

Dinge verhaiteii werde. Khosrav 11 wiinschte ihn wo mdglich

freundschaftlich zu stimmen , in dem Briefe ,
durch den er dem

Behram seine Thronbesteigung anzeigte, lud er ihn zu sich eiii

und versprach ihm, dass er der Zweite im Reiche sein solle, auch

begleitete er das Schreiben mit kostbaren Geschenken . Wir

diirfen ziemlich zuversichtlich annehmen, dass ein Hauptgrund,

der fur die Erhebung des Khosrav II auf den koniglicben Thron

in den Augen der Perser sprach, der Umstand war, dass er einer

der Wenigen — vielleicht der Einzige — war, denen die Geburt

ein vollkommenes Anrecht auf die Nachfolge gab. Dieser Grund

wiirde auch bei einem persischen Feldherrn von der gewohnlichen

Art schwer ins Gewicht gefallen sein^ nicht aber bei Behram,

dessen Absicht es augenscheinlich war, den Thron der Sasaniden

zu stiirzen und eine neue Dynastie zu begriinden. Die Palast-

revolution in Ktesiphou kam oifenbar dem Behram hochst unge-

legen und Khosrav II war in seinen Augen eine Personlichkeit,

die um jeden Preis vemichtet werden musste. Der Brief des

Khosrav II fend daher eine hochmiithige und abweisende Ant-

wort, Behram erkiaite den Kbnigsthron fur erledigt, forderte den

Khosrav auf, die Gefangeneii wieder in die Gefangnisse zu

schicken, aus denen er sie entlassen hatte, das Diadem abzulegen

und dann zu ihm zu kommen
, in diesem Falle solle er mit einer

Provinz belehnt werden. Khosrav II machte noch einen zweiten

Versuch den Behram zu versbhnen
, er stelite sich als glaube er,

dass der beleidigende Ton in Behrams Briefe nicht diesem selbst^

sondem dem Ungeschick seines \Sebreibers zuzuschreiben sei.

Diesen zrveiten Brief scheint Behram gar nicht beantwortet zu

haben, und Khosrav II musste sich bequemen, seinem Feinde auf

dem Schlachtfelde zu begegnen -) ; sein Heer war in einer Ver-

fassung, die es uns erklarlich niacht, warum Khosrav II sich alle

Miihe gab einer bewaffneten Begegiiung auszuweichen. Mit eini-

gen zusammengerafften Schaaren aus der Umgegend des Zab und
aus Atropatene zog er dem Behram eiitgegen, Sarames fiihrte den

rechten Fliigel, Zamendes den linken, Bindoes befehhgte das

1) Cf. TheophyL 4, 7. 8.

2
)
Theophyl. 4, 9. 10. Evagr 0. 17. Theophan. 1, 4o9. Zonaras 14, 12 .
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Centrum. In einer Ebene trafen beide Heere zusammen^), nur

ein Fluss trennte sie, aber Khosrav wagte es nicht mit Anstren-

gung aller Krafte eine Entscheidung herbeizufiihren , er hatte

sich in einer Stadt festgesetzt, aus welcher er jeden Morgen seine

Truppen heraus, aber am Abend wieder zuriickfiihrte , durch

nichts entscheidende Gefechte verier er viele Leute und machte

seine Truppen mutblos ; als nun Khosrav auch noch einige der

Fiihrer hinrichten liess, weil er sie im Verdacht hatte ^ dass sie

mit den Feinden unterbandelten^ da wurde sein Heei so schme-

rigj dass Khosrav seine Frauen in Sicherheit brachte undin der

Stille Vorbereitungen zur eigenen Flucht traf. Aber noch ehe er

seinen Plan ausfiihren konnte^ brachte Behram das innerlich zer-

riittete Heer des Khosrav durch einen nachtlichen Ueberfall zur

Aufldsung und nothigte den Khosrav mit wenigen Getreuen

schnell zu entfliehen, weil fast das gauze Heer zum Gegner iiber-

ging. Als Khosrav mit seinen Begleitern nach Ktesiphon zuriick-

gekehrt war, setzte er sofort liber den Tigris und iiberlegte, welche

Massregeln er am besten ergreifen kdnne, ob er sich in den

Schluchten des Kaukasus verbergen oder die Hiilfe der Tiirken

oder Rbmer nachsuchen solle. Er entschloss sich endlich zu letz-

term Schritt und erreichte bei Circesitim die romische Granze,

mit einem Gefolge von nur 30 Mann und seinen Frauen, von de-

nen zwei ihre neugebornen Kinder an der Brust trugen. Probus,

der Befehlshaber der Stadt, empfing den Khosrav mit alien Ehren

und beforderte sein Gesuch um Unterstiitzung nach Constant

tinopel an den Kaiser Mauricius, Khosrav aber begab sich nach

Hierapolis, um dort die Entscheidung des Kaisers abzuwarten.

Um sich fiir die gastliche Aufnahrae dankbar zu erweisen, schickte

Khosrav den Satrapen Myragdus nach Martyropolis mit dem Be-

fehle die Stadt den Romern zu iibergeben, insgeheim aber wies

er den Befehlshaber an
,
seiner offentlichen Aufforderung keine

Folge zu leisten, sondern die Stadt zu halten. Wahrscheinlich

wollte er erst abwarten, welchen Erfolg seine Schritte in Con-

stantinopel haben wiirden.

1) Nach Theophylact in der Gegend von Nisibis, nach Theophan in der

Nahe des Zabflusses. Letztere Nachricht stimmt besser zu den raorgenlandi-

schen Berichten, vgl. unten.

2) Den achten Brief des Khosrav findet man bei Theophyl. 4 ,
11 mitge-

theilt und die Aechtheit des Schriftstucks betheuert.
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Mittlerweile war Behram ungehindert nach Ktesiphon vor-

gedrungen und hatte auf die Nachricht von derFlucht des Khos-

rav Abtheilungen seines Heeres abgeschickt , um denselben zu

ergreifen i)
; aber nur des Bindoes konnten sie sich bemachtigen,

Khosrav war entkomraen ,
ohne Zweifel zum grossen Aerger des

Behram, dem Alles daran liegen musste, den letzten legitimen

Thronerben zu vernichten. Er scheute sich nijn nicht mehr, das

Ziel seines Ehrgeizes, die Erwerbung der persischen Konigskrone

fur sich und seine Nachkommen ofFen einzugestehen, und er hoffte

anfangs von den Persern die freiwillige Zustimmung zu seinen

Wiinschen zu erlangen; da aber die Mager den Wechsel der Dy-
nastie fur ungesetzlich erklarten , so sah er ein, dass diess nicht

zu erreichen sei ,
und kronte sich bei einem grossen persischen

Fesle mit eigner Hand zum Koiiige von Persien.

In Constantinopel hatte IVIauricius zwar den personlichen

Besuch des Khosrav abgelehnt, zu welchem derselbe sich erboten

hatte ,
dagegen aber seine Gesandten empfangen und seine Vor-

schlage erwogen. Auch Behram hatte Schritte gethan und ver-

sprochen die romische Neutralitat mit Abtretung von Nisibis und
des daran grtozenden Landstriches bis zum Tigris erkaufen zu

wollen^)
;
aber Khosrav war zu weit bedeutenderen Opfern bereit,

er bot die Riickgabe von Martyropolis und Dara, die Abtretung

eines Stiickes von Persarmenien und einen ewigen Frieden an,

ohne dass darum die Zahlung der friiher bedungenen Hiilfsgelder

von Seiten der Komer wieder aufgenommen werden miisste^).

Diese Anerbietungen und die eigene Neigung des Mauricius, die

legitime Sache zu beschiitzen, bewogen den Hof von Constan-

tinopel zur thatkraftigen Unterstiitzung der Anspriiche des Khos-
rav. Yerschiedene vornehme Perser, welche als Kriegsgefangene

auf romischem Gebiete lebten, erhielten die Weisung sich zu

ihrem Kbnige zu begeben
; es wurde beschlossen, dass sich die

Truppen ,
welche Johannes Mystacon befehligte

, mit denen des

Narses vereinigen und unter dem Oberfehle des letztern dem
Khosrav zu Hiilfe ziehen sollten. Dieser hatte unterdessen auch
seine Anhanger zu sammeln gesucht , sein Oheim Bestam war

1) Theophyl. 4, 12.

2) Theophyl. 4, 14.

3) Theophyl. 4, 13. Cf. Theophan. 1, 41 0. Evagr. 6, 18.
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nach dem treu gebliebenen Armenien gegangen , die getreuen

Perser sollten sich in Atropatene sammeln und init den Arme-

niern vereinigen. Die giinstigen Aussicbten belebten den gesun-

kenen Muth des Khosrav von Neuem, in Begleitung des Com-
mentiolus verliess er Hierapolis und begab sich nach Constan-

tine. Wahrend sich die Dinge fiir Khosrav immer giinstiger ge-

stalteten, mehrten sich fur Behram die Schwierigkeiten. Zwei

seiner Generale, dieTheophylactZamendes undZoambres nennt^),

hatten mit einem Theile des Heeres sich emport, den gefangenen

Bindoes befreit und an die Spitze des Heeres gestellt ; aber Beh-

ram hatte noch rechtzeitig von dieser Emporung Nachvicht erhal-

ten und die ihm treuen Truppen gleichfalls zu den Waffen geru-

fen; in einem erbitterten nachtlichen Kampfe blieb er zuletzt

Sieger und die Emporer biissten ihr Unternehmen mit einem

qualvoUen Tode; nur dem Bindoes gelang es zu entkommen und

sich den Truppen anzuschliessen^ welche seinBruder Bestam und

und der armenische Fiirst Mushegh fiir Khosrav sammelten. In

seinen Unternehmungen gegen Khosrav war aber Behram nicht

gliicklich. Zunachst handelte es sich darum, die Bewegungen des

Khosrav zu beobachten ; da nun Behram nicht wusste^ ob Khos-

rav von Circesium oder von Constantine aus in das persische Ge-

biet einbrechen werde, sandte er den Miraduris nach Anatho, um
sich von dort Gewissheit zu verschafFen , was in Circesium vor-

gehe und ob ein Angriff auf Ktesiphon im Plane des romischen

Feldherrn liege
;
mit einem ahnlichen Auftreige wurde auch der

bekannte Ueberlaufer Zadesprates nach Nisibis entsendet. Es

war aber dem Behram wie dessen Gesandten unbekanntj dass

Solchanes, der Befehlshaber von Nisibis, in Yoraussicht der kom-

menden Ereignisse schon zu Anfang des Jahres 592 sowol die

Stadt Nisibis ,
als auch das umliegende Land bis zum Tigris dem

Khosrav II iiberliefert hatte. Durch einen vorausgeschickten

Boten von der nahen Ankunft des Zadesprates benachrichtigt,

Hess Solchanes durch einen seiner Officiere Namens Rosas das

Schloss umstellen , in welchem Zadesprates sein Nachtlager ge-

nommen hatte , und denselben todten
^
ehe er noch Nisibis errei-

chen konnte. Nicht viel gliicklicher war Miraduris, zwar erreichte

J) Patkanian 1. c. p. 193.

2) Theophyl. 4, 14. 15.
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er den Ort seiner Bestimmung , fiel abet kurze Zeit darauf durch

eine Meuterei seiner Soldaten .

Wahrend dieser Zeit hielt Khosrav II in dem nur 3 Para-

sangen von Dara entfernten^) Mardin seinen Hof, zu ihm strom-

ten die Vornehmen aus der Umgegend ihm zu huldigen und Gei-

seln fiir ihr Woblverbalten zu stellen. Als nun noch Narses mit

einem ansehnlichen romischen Heere nach Dara kam ,
als es be-

kannt wurde, dass Khosrav II von Mauricius adoptirt sei und mit

Sohn angeredet werde ,
vor Allem aber, als ruchbar wurde, dass

der Kaiser dem Khosrav auc h noch eine bedeutende Summe Gel-

des gelieben babe , da begann Desertion die Keihen des Behram

mehr und raebr zu lichten. In Gemeinschaft mit Narses kam
Khosrav nach Dara und trat diese Stadt durch eine ausgestellte

Urkunde sofort an Mauricius ab
;
im Uebrigen betrug er sich da-

selbst hochst unpassend
,

so dass es fast zu Handeln mit der

christlichen Bevdlkerung gekommen ware. Von Singaia aus, wo-

hin er seine Frauen und Kinder in Sicherheit brachte, entsandte

er den Mebodes mit 2000 Mann gegen Suden, um wo moglich

Ktesiphoii zu nehmen ; er selbst begab sich nach dem nur 14 Sta-

dien von Dara entfernten Ammodion und von da an den Tigris,

umgeben von einer romischen Leibwache , welche er sich ausge-

beten hatte, w eil er seinen eigenen Landsleuten misstraute. Am
Tigris Hess er Halt machen und erwartete, wiewol vergeblich, die

Ankunft des Heeres, das aus Armenien zu ihm stossen sollte

;

1000 Mann von den romischen Truppen setzten iiber den Tigris,

um den Feind zu beobachten, am grossen Zab trafen sie eine Ab-
theilung derFeinde unter Anfiihrung des Brysacius, die sie in der

Nacht iiberfielen und schlugen, den Anfiihrer aber gefangen nah-

men und dem Khosrav iiberlieferten, der iiber ihn die grausamen
Strafen verhangte, welche von jeher persische Hochverrather tra-

fen. Das Gelingen dieser ersten Waffenthat erfreute den Khos-
rav II in hohem Grade, er drang in Narses den Sieg zu beniitzen,

und dieser gab auch seinen Bitten nach
, iiberschritt den Tigris

und verschanzte sich bei eiiH‘m Orte DinabMan^j. Unterdessen
war Mebodes mit seinen 1 ruppen bis in die Nahe von Seleucia

1) TheophyL 5, 1.2.

2) TheophyL 5, 3 flg.

3) TheophyL 5, 5 xoj Aivapa^ojv . . . Trepiaxoiyt^ovx'at,
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vorgedrungen, der von Behram dort eingesetzte Statthalter ergrifF

bei Annaherung dieser geringen Macht die Flucht, so dass Mebo-

des ohne Schwertstreich Seleucia besetzen konnte
;

gleich darauf

unterwarf sich auch Ktesiphon und erkannte den Khosrav II als

Konig an^ ebenso das benachbarte von Khosrav I gegriindete An-

tiochien. Den griechischen Bewohnern der letztgenannten Stadt

kiindigte Mebodes ihre Befreiung an und ermahnte sie einer sol-

dien Gnade dadurch sich wiirdig zu zeigen , dass sie die Anhan-

ger des Behram ihm auslieferten. Diess geschah und alle diese

Ungliicklichen wurden als Hochverrather betrachtet und demge-

mass behandelt
;
dieses Schicksal traf namentlich die Juden, welche

mit ihren Reichthiimern den Behram nicht unerheblich unter-

stiitzt haben sollen i)
. Aus der Beute wahlte Mebodes die kost-

barsten Stiicke aus und schickte sie dem Khosiav II zugleich mit

einem Berichte iiber den gliicklichen Verlauf seiner Unterneh-

mung ^ nach deren Beendigung er auch selbst sich w ieder zum

Heere zuriickbegab.

Die Armee des Khosrav II hatte unterdessen nicht bios den

Tigris, sondern auch den grossen Zab ungehindert iiberschritten

und war in vier Tagemarschen bis Alexandriana oder Alexandrine

und einen Tag spater nach Chnaithas gekommen, welches nicht

weit vom kleinen Zab entfernt (wahrscheinlich in der Umgegend

von Arbela) lag. Den TJebergang iiber den kleinen Zab suchte

Behram seinen Gegnern streitig zu machen und sie iiberhaupt zu

einer Schlacht zu zwingen, eher als die vomNorden heranziehen-

den Schaaren das Heer des Khosrav II verstarkt hatten
; aber Bei-

des misslang ihm
,
die Uebergange iiber den kleinen Zab wurden

gesichert und das Heer, welches Johannes Mystacon und Bindoes

herbeifuhrten, vereinigte sich mit der Siidarmee-). Diese Vereini-

1) Theophyl. 5, 6. 7.

2) Die Operationen
,
welche hier ausgefuhrt wurden, sind von Theophy-

lact nur dunhel beschrieben. Rawlinson in seiner bekannten Abhandlung On
the site of the Atropatenian Eebatana p. 72 halt Alexandriana fur Arbela,

Chnaitha sucht er ostUch von Arbela in dem jetzigen Districte Bestora
;
diesen

District besetzte Narses
,
um die Vereinigung mit dem armenischen Heere zu

erleichtern. Behram muss den kleinen Zab besetzt gehalten haben
;
um die

Vereinigung des armenischen Heeres mit dem romischen zu verhindern
,
hat

sich derselbe auf Nebenwegen iiber Koi Sanjak nach Sardesht und von da an

den Urumiasee begeben
,

dessen ostliches Ufer er bei Binab erreicht haben
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gang soil das rdmisch-persische Heer auf 60000 Mann gebracht

haben, denen Behram nur 40000 Mann entgegenstellen konnte.

Um das Missverh^tniss der Zahlen auszugleichen, versucbte Beh-

ram einen Ueberfall
; das unebene Terrain verzogerte seine Be-

wegungen, so dass die Sonne aufging, ehe er seinen Zweck er-

reicht hatte. Zwei Tage lang standen sicli die beiden Heere ge-

geniiber , am dritten Hessen sich die Soldaten des Behram nicht

mehr zuriickhalten , da sie an strenge Zucht nicht gewohnt wa-

ren ; auch die Truppen des Khosrav warden durch die Vorstel-

lungen der Romer nur mit Miihe gebandigt. Die Rube und

Kriegskunst des Narses trug an diesem Tage den Sieg davon, das

Heer des Behram floh und rettete sich auf einen Hiigel, 500

tieberlaufer schlossen sich an Khosrav an ; dieser verlangte nun

von Narses, dass er den Behram auf seinem Hiigel angreifen

solle, was Narses aber ablehnte. Khosrav U fiihrte nun selbst

diesen Angriff mit seinen Persern aus, wurde aber mit Veiiust zu-

riickgeschlagen, und es wiirde ihm sehr iibel ergangen sein, wenn

nicht zuletzt die Romer zu seiner Rettung doch noch eingegriifen

hatten. Behram wagte nicht in der Stellung zu bleiben, welche

er eingenommen hatte , er zog sich in die Berge zuriick ; zuerst

marschirte er nach Kanzaka, von da eine kleine Strecke weiter,

bis an den Fiuss Balarathus , das Heer des Khosrav II folgte

ihm langsam. An ^den IJfern des Balarathus kam es zur Schlacht.

Dass Behram mit grosser Tapferkeit kampfte, wird auch von den

byzantinischen Schriftstellern zugegeben; diese schreiben den

Sieg der Ausdauer und Tapferkeit des Narses und der romischen

Truppen zu. Behram wurde genothigt mit einem Theile seines

Heeres zu entfliehen, Seine Weiber und Kinder sowie sein eige-

nes Zelt fielen in die Hande der Sieger, ebenso 6000 Gefangene,

welche Khosrav II mit Lanzen todten Hess. Den fliichtigen Beh^

ram Hess er von 10000 Mann unter Bestams Flihrung verfolgen,

sie kehrten aber wieder zuriick ohne ihn gefunden zu haben.

wird. Dort horte er, dass seine Miihe vergebens sei, well das armenische Heer
auf dem westlichen Ufer marschire; es hatte wahrscheinlich seinen Weg iiber

Bayezid, Khui, Urumia nach Ushneigenommen, von w o er leicbt nacb Assy-

rien kommen konnte. Bei Sirgan (Saragana bei Theophylact) in der Ebene
von Ushnei* vereinigten sich beide Heere.

1) Cf. Theophyl. 5, lU. 11. Theophan. 1, 411.
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Khosrav II kehrte vom Schlachtfelde nach Kanzaka^) zuriick und

entliess dort die romischen Hiilftstruppen, ohne Belohixung, wie

die Byzantiner versichern, wahrscheinlich well erglaubte, ihre

Hiilfe schon theuer genug bezahlt zu haben. Dass der frliher ge-

scblossene Vertrag ausgefiihrt wvirde^ ist ausdriicklich angegeben

(Theophyl. 5^ 15) und nicbt zu bezweifeln : Dara und Martyropo-

lis befanden sich bereits in romischen Handen und auch der Be-*

sitz der abgetretenen Theile Armeniens 2) wurde ihnen nicbt vor-

enthalten.

In der eben angegebenen Weise verlief dieser merkwiirdige

Krieg
,

welcher die Wiedereinfuhrung des Khosrav II in sein

Reich zur Folge hatte^ nach den Berichten der Byzantiner. Wir

wollen nun auch die Darstellung der Morgenlaiider kennen lernen,

und legen dabei wieder den Bericht desKdnigsbuches zu Grunde,

welches ohne Frage die Anschauung der Perser am getreuesten

wiedergiebt. Wie weit die Wahrheit auf der einen oder andem
Seite ist , wagen wir in den einzelnen Fallen nicht immer zu be-

stimmen
;
im Ganzen und Grossen bestatigen auch diese verzerr-

ten Berichte die Wahrheit der IVIittheilungen Theophylacts . Ueber

das Ende des Hormisdas IV lauten die morgenlandischen Berichte

sehr verschieden von den abendlandischen. Das Konigsbuch er-

zahlt^ dass Khosrav das llngliick seines Vaters auf das Tiefste be-

klagte, denselben sogleich nach seiner Ankunft in Ktesiphon

besuchte und betheuerte^ er sei ganz unschuldig beargwdhnt wor-

den , da er nie daran gedacht habe nach der Herrschaft zu stre-

ben. Das Einvernehmen zwischen Yater und Sohn stellte sich

auch wieder her
;
Hormisdas IV spiach nun drei Wiinsche aus, von

denen zwei, die sich auf die personliche Pflege des Hormisdas IV
bezogen, von Khosrav II sofort gewahrt wurden. Der dritte

1) Ueber Kanzaka vergl, man Bd. 1, 133. Dass hier Shiz zu verstehen

sei, sagt Tabari ausdriicklich, nach Firdosi miissen wir den Ort n^her am

Urumiasee suchen. DerName war aber sehr haufig, Yaqut erwahnt ein

Jaznaq bei Maragha, w’elches in Frage kommen konnte. Rawlinson I c. p. 75

halt den Balarath fiir den nordlichen Arm des Sanik und glaubt, dass Beh-

rkm in das Thai am Siidarme des Flusses marschirt sei, indem er Takht-i~So-

leim^n zur Linken liess.

2) Cf. Patkanian 1. c. p. 194. Nach St. ^Martin (bei Lebeau 10, 332) hiess

der abgetretene District Tanoutirakan gund (Heer der Fursten) und erstreckte

sich langs des romischen Theils von Armenien.



492 Funftes Buch : Geschichte und Politik.

Wunsch betraf die Bestrafung [des Bindui und Gustehem ; auch

diesen war Khosrav II zu erfiillen bereit
,
nur machte er seinen

Vater darauf aufmerksam, dass die Erfullung desselben im gegen-

wartigen Augenblicke unthunlich sei und bis nach derBesiegung

des Behram aufgeschoben werden miisse. Zunachst war das Drin-

gendste, der Kebellion des Behram ein Ende zu machen Khos-

rav II zieht demselben mit einem Heere entgegen und trifft ihn

in der Umgegend von Nahrevan^). Ehe das Schwert entscheidet,

sucht Khosrav II nochmals den Weg der Unterhandlung zu be-

treten, er hat eine personliche Zusammenkunft mit Behram und

erbietet sich, ihn mit einer ansehnlichen Landstrecke zu belehnen

und zum Sipahbed zu machen. Aus den Aiitworten des Behram

leuchtet sein Hass gegen die Sasaniden iiberhaupt und gegen

Khosrav insbesondere hervor; den letztern bezeichnet er veracht-*

lich als den Schah der Alanen; es scheint mithin, dass Khosrav

friiher diese Wiirde bekleidete 3) . Die Unterhandlungen zerschla-

gen sich ohne zu einem Besultate zu fiihien, denn Behram zeigt

den tiefsten Abscheu gegen den unnaturlichen Sohn, den er ohne

Scheu als einen Mitschuldigen an dem Geschicke des Hormisdas

darstellt, Auch die ubrigen Aeusserungen
, welche Firdosi dem

Behram in den Mund legt, sind sehr charakteristisch, er sagt,-

dass es seine Absicht sei , das Kdnigthum wieder aus der Persis

nach Kai zu verlegen, er stiitzt sich auf seine Verwandtschaft mit

Gurgin, dem Sohn Milads 4) ^ betont aber fortwahrend, dass der

1) Nach dem persischen Tabari (2, 270. 277) lasst Behrdm zuerst den

Khosrav II als Kbnig ausrufen
;
spAter sagt er seinem Heere

,
Hormisdas IV

babe diesen umbringen lassen, und erklart einen andern Sohn des Hormis-

das IV, Namens Shahriar , anzuerkennen
,

es ist diess wol der Ungliickliche,

der in Ktesiphon ennordet wurde. Noch spater wirft er sich zum Richer des

Hormisdas gegen Khosrav II auf. Entgegen diesen Nachrichten betont Fir-

dosi uberall den Hass des Behram gegen die Sasaniden und dessen Wunsch,
selbst Konig zu werden.

2) So ausser Firdosi auch Masudi (2, 215) und Mirkhond (p. 395). Nah-
revan liegt zwischen Baghdad und Kerkuk {cf. de Sacy, Chrestomathie arabe

1, 328) ; Tabari (1, 276) setzt die Begegnung nach Holvan.

3) Tabari 2, 277 erzahlt Aehnliches, offenbar eine Umgestaltung des

Briefwechsels bei Theophyiact.

I) Diese Personlichkeit wird im alteren Theile des Konigsbuches dfter

genannt unter der Regierung des Kai Kaus und besonders des Kai Kho9rav.

Nach Shahn. 907
,
7 ist er vom Stamme des Gudarz und wird allerdings in

Verbindung mit Rai gebracht.
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Charakter und die Verdienste eiuem Manne ein grosseres Anrecht

auf den Thron geben als die blose Geburt. Wenn er sich dem-

nach als Kacher des Vaters gegen den verbrecheriscben Sohn auf-

wirft, so hat diess keinen andern Sinn, als dass er den letzteren

beseitigen will. Khosrav 11 wagt nieht in offener Feldschlacht

dem Behram zu begegnen und plant einen nachtlichen Angriff,

der aber von seinen vornehinsten Anhangern nicht gebilligt wird

und darum aufgegeben werden muss
;
man rath aber dem Khos-

rav, sich fiir die Nacht aus dem Lager heraus und an einen ge-

sicherten Ort zu begeben
,
denn Behram werde ohne Zweifel von

derAbsicht des Khosrav Nachricht erhalten haben und seinerseits

einen Ueberfall machen. So verhalt es sich in der That^ die bei~

den Heere , welehe sich gegeiiuberstehen
,
sind durch Bande der

Verwandtschaft vielfach verbunden und ein grosser Theil des ko-

niglichen Heeres hat die Absicht , nach der ersten verlorenen

Schlacht zu Behram iiberzugeheu. Als nun dieser in der Nacht

einen Ueberfall inacht, sucht man den Khosrav vergebens , er

erscheint erst am Morgen , als schon das ganze Schlachtfeld rait

Todten und Verwundeten bedeckt ist, und wenn er nun auch

Wunder der Tapferkeit vollbringt, so kann er doch den iiblen

Eindruck nicht wdeder verwischen, sein Heer verlasst ihn und er

sieht sichmitzehn Begleitern dem ganzen feindlichen Heere gegen-

iiber. Nunmehr halt er es fiir rathsam, denGegnern das Schlacht-

feld zu iiberlassen und seine Person in Sicherheit zu bringen ; er

muss diess um so mehr, als er weiss , dass er der einzige lebende

Sprosse des Konigshauses ist und ausser ihm kein ebenbiirtiger

Konig gefunden werden kann. Verzweifelt kehrt Khosrav nach

Ktesiphon zuriick und beriith mit seiiiem Vater, was nun weiter

zu thun sei. Er will zu den Arabern entfliehen
, aber Hormis-

das IV widerrath diesen Schritt; bei den Arabern hnde er w^eder

Geld noch Waffen, und er babe doch auch selbst nicht die Mittel

in Handen um die Mangel eines arabischen Heeres zu erganzen

;

dabei seien die Araber ausserst unzuverlassig und wiirden ihn um
geringen Lohn an Behram verrathen. Der einzige Weg zur Ret-

tung sei die Hiilfe des romischen Kaisers ^), bei ihm finde Khos-

rav vor Allem Geld und damit konne er sich ^Waffen und Anhan-

ger verschaffen. Die Nachricht
,
dass Behram mit seinem Heere

Ij Ibn Alathir (1, 345} nennt ihn geradezu Mauricius
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bereits in der Nahe von Ktesiphon sei ,
zwingt den Khosrav zur

raschen Fliicht, auf der ihn seine beiden Vettern Bindui und Gu-

stehem begleiten; er bemerkt aber, dass diese, statt ihre Hucht

zu beschleunigen, sehr langsam reiten ;
er glaubt, der Grund die-

ser Zogening sei ihr Wuiisch zu Hehram uberzugehen , sie aber

erklaren ihm, man brauclie nocb nicht zu befiircbten von dem

Heere des Behram iiberholt zu werden; eine weit grdssere Gefahr

sei, dass Hormisdas IV lebendig in Ktesiphon zuriickbleibe, denn

nun werde Beliram als dessen Minister •) nicht nur in vollkom-

men recbtmassiger Weise das Land regieren, sondern mit Fug

undRecht auch die Auslieferung des Khosrav und seiner Freunde,

als rebellischer IJnterthanen, vom rdmischen Kaiser verlangen

kdnnen. Die Antwort, welche Khosrav ihnen giebt, ist so zwei-

deutig, dass Bindui und Gustehem recht wohl die Genehmigung

ihres Vorhabens aus ihr entnehinen konnten ;
sie ritten also in die

Stadt zuriick und erdrosselten den Hormisdas IV mit einer Bo-

gensehne, darauf begaben sie sich wieder zum Gefolge desKhos--

rav^). Als Behram in Ktesiphon anlangte und den Hormisdas IV

todt land, war es seine erste Sorge, den fliichtigen Khosrav ver-

folgen zu lassen ,
und es dauerte auch nicht sehr lange

,
bis die

Verfolger die Fliichtlinge bei einer christlichen Kirche einholten,

wo sie Rast gehalten batten. Khosrav II schien verloren und

wurde nur durch die Geistesgegenwart und Aufopferung seines

Oheims Bindui gerettet. Dieser hiess ihm, sich schleunigst auf

die Flucht zu begeben, blieb aber selbst mit den koniglichen In-

signien zuriick. Als nun die \ erfolger unter der Anfiihrung des

Behram Siavushan in die Nahe des Klosters kamen^ zeigte sich

ihnen Bindui mit den koniglichen Insignien auf dem Dache. Er

erreichte seinen Zweck vollstandig : der konigliche Schmuck gait

als ein Zeichen, dass Khosrav in dem Kluster sei, man umzingelte

dasselbe, well man am Ziele seiner Wiinsche angekommen zu

1) Firdosi gebraucht das Wort Destdr, d. i. Minister, Masddi

(2, 218) Ferdeman, was er durch erklart.

2) Die verschiedenen Geschichtschreiber weiehen etw'as von einander ab.

Nach Masddi und Mirkhond beschw^ort Khosrav seinen Oheira das Leben
seines Vaters zu schonen , nach Ibn Alathir giebt er keine Antwort. Nach
Tabari (2 , 279) wird die That dem Khosrav verheimlicht

,
naehdem sie ge-

schehen ist.
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sein glaubte , und gewahrte dem Khosrav die Moglichkeit seine

Reise ungehindert fortzusetzen. Nun erschien Bindui vor dem

feindlichen Befehlshaber , aber in seinen gewohnlichen Kleidern

und als angeblicher Unterhandler fur Khosrav, der zu ermiidet

sei
,

tim sofort den Riickweg antreten zu konnen, und darum

um Aufschub bis zum folgenden Morgen bitte. Diese Bitte wird

gewahrt, ebenso eine neue um weiteren Aufschub
;
zuletzt kommt

natiirlich die Wahrheit an den Tagy aber erst nachdem Khosrav

nicht mehr eingeholt werden kann; statt des Khosrav muss nun

Bindui nach Ktesiphon zuriickkehren
,
wird aber von Behram

nicht mit dem Tode bestraft, sondern nur gefangen gehalten.

Nachdem Behram in Ktesiphon angekommen war, berief er

eine Versammlung der Grossen zu sich, um zu berathen wie das

Reich verwaltet werden solle, bis man eine passende Persdnlich-

keit fiir den Thron gefunden haben werde
;
dabei wurde des Khos-

rav, der doch der einzige mogliche Thronerbe war, als eines Va-

termorders nur mitAbscheu gedacht. Begreiflicher Weise erklarte

sich ein grosser Theil der Versammlung bereit, den Behram selbst

auf den Thron zu heben, doch warden auch Stimmen laut, welche

verlangten, dassman den Khosrav ziiriickberufen und dass Behram

Verzeihung fiir sein bisherigesYorgehen erbitten solle; sei Khos-

rav nicht geneigt diese Verzeihung zu gewahren, so moge sich

Behram nach Khorasan ziuiickziehen und dort in Frieden regie-

ren ; es scheint demnach seine Heirschaft im Osten ziemlich fest

begriindet gewesen zu sein. Aber Behram schlug sich 'auf die

Seite seiner Anhanger, er erklarte die konigliche Wurde anzuneh-

men, und gab seinen Gegnern drei Tage Frist um die Granzen

seines Reiches zu verlassen; eine nicht unbetrachtliche Anzahl

von Personen soil in Folge dieses Befehls ausgewandert sein. Die

Ueberzeugung , die neuen Zustande seien auf die Dauer nicht

haltbar, scheint auch in der Umgebung Behrams verbreitet gewe-

sen zu sein, und der gefangene Bindui arbeitete nach Kraften

daran sie zu befestigen. Man hatte diesen wichtigen Gefangenen

unter dieObhut des l>ehram Siavushan gestellt, desselben Mannes,

der ihn nach Ktesiphon zuriickgefiihrt hatte; in seinem Hause

fand er ziemliche Freiheit und wusste seinem Wirth die Unhalt-

barkeit von Behrams Herrschaft klar zu machen; Behram Siavu-

shan erbot sich sogar, den Usurpator beim Ballspiele zu ermorden,

wenn sich Bindui eidlii h verpflichten wolle bei Khosrav Verzei-
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hung fur seinen Abfall zu erlangen. Der Anschlag wurde durch

die eigene Frau des Beliram Siavushan verrathen, und Behram

Cobin todtete den Emporer mit eigner Hand. Als sich die Kunde
von dieser That in der Stadt verbreitete, entflob Bindui und ent-

kam gliicklicb zu dem Armenier Musil
,

bei dem er die weiteren

Befehle des Kbosrav abwartete.

Mittlerweile hatte Kbosrav seine Flucbt fortgesetzt und war

nach mancherlei Gefabren durch die Wiiste auf rdmisches Gebiet

gekommen
; dort wird er von den Einwobnern als Konig der

Konige mit alien Ebren empfangen^ wabrend der Kaiser
^
wie ein

Vasall, alleDinge^ deren er bedarf, ibin zur Veifiigung stellt. Der

Gesandtschaft nach Constantinopel wird aucb bier gedacbt, aber

Perser wie Armenier^) berichten, dass man sich in Constantino-

pel lange iiberlegte
, ob man die erbetene Hiilfe leisten solle odei

nicht; das Konigsbuch lasst die Sache dem Kbosrav gleicbgiiltig

erscheiuen^ da er sich ja bios an den Kbaqan zu wenden braucbt,

um Alles zu erlangen was er bedarf. Um diese Zeit sollen auch

griecbische Moncbe dem Kbosrav seine kiinftigen Scbicksale vor-

ausgesagt und seine Grosse verkiiudet habeu . Zuletzt ent-

scbliessen sich die Romer zu einem Yertrage mit Kbosrav, in

w^elcbem dieser sich verpflichtet mit dem romischen Reicbe Frie-

den zu halten^) und Mariam, dieTocbter des Kaisers, zur Frau zu

nebmen
;

nach Abschluss des Vertrages werden dem Khosrav

grosse Schatze zugefiihrt und Niyathus ^) , der Bruder der Mariam,

1) Nach Tabari (2, 288j kam Khosrav nachBaqqa, dagegen nennt Ma-
siidi (2, 219) Roha als seinen nachsten Zufiuchtsort.

2) Cf. Patkanian 1. c. p. 193, Die Armenier sagen auch, dass Armenien
dem Khosrav treu blieb, namentlich Mushegh, der Fiirst vonTaron. der Musil

der Perser.

3) Bei dieser Gelegenheit erfahren wir (Shahn. 1909), dass Bestam und
Gustehem derselbe Name ist; letztern Namen fuhrt der Oheim des Khosrav
gewohnlich im Kouigsbuche, wahrend ihn Theophylact BeaTctfjL, die Armenier
Vstam nennen. Die Byzantiner sprechen von einer ahnlichen Prophezeiung,

cf. Theophyl. 5, 12.

4) Nach Patkanian 1. c p. 192 erbietet sich Khosrav an die Romer Nb
sibis, Van und Tiflis abzutreten , Behram macht ahnliche Anerbietungen.

5) Diess ist die Form des Namens, welche Firdosi gebraucht; Tabari

(2, 291) iiest Binatiis, Masudi
, Tendus. Dass die rich-

tige Lesung des Namens Taiadus i. e. Theodosius sei
,
hat schon de Sacy zu

Mirkhond p. 398 gezeigt.
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erscheint mit eineni stattlichen Heer zur Hiilfe seines Schwa-
gers. Vereint mit ihm begiebt sich Khosrav nach Atropatene auf

die Ebene Duk
^ die nicht weit vom Urumiasee lag i)

;
dort ver-

einigte sich auch Bindui und Mushil mit den romischen Hiilfs-

truppen. Das Konigsbuch ist sichtlich bestrebt, den Werth der

romischen Hiilfe moglichst herabzudriicken. Als Behram hort_,

dass Khosrav mit seinem Heere in Eran erschienen ist, wendet

er sich brieflich an verschiedeneFiihrer dieses Heeres und fordert

sie auf mit ihm gemeinsame Sache zu machen und dahin zu wir-

ken, dass das unfahige Hans Sasans erlosche. Diese Briefe wer-

den durch einen als Kaufmann verkleideten Spion in das Lager

des Khosrav geschickt; als nun dieser Spion die Grosse des von

Khosrav gefiihrten Heeres erblickt, da verzweifelt er an der Mog-
lichkeit von Behrams Beginnen und iiberliefert die Briefe dem
Khosrav, um sich rechtzeitig in dessen Gunst zu setzen. Khosrav

beantwortet diese Briefe im Namen derer, an welche sie gerichtet

waren, und zwar in dem Sinne, in welchem Behram es wiinschen

musste: er lasst sie sagen, sie seien mit Khosrav in Streit und
warteten bios auf Behrams Ankunft um zu ihm iiberzuffehen. Die

Antworten werden durch den Ueberbringer der Briefe an Behram
zuriickbeforderf, der nun — gegen den Bath seiner Umgebung
— beschliesst, sofort gegen Khosrav zu ziehen, was dieser eben

wollte. Als Behram in die Nahe des griechisch-persischen

Pleeres kam, sah er freilich, dass er getauscht worden sei
;

allein

Furcht war seinem Herzen unbekannt, und er beschloss zu kam-
pfen. Am ersten Tage, wo nur die Eomer ins Gefecht kamen, ist

der Erfolg fiir den Behram, darum beschliesst Khosrav am zwei-

ten Tage mit seinen Persern zu kampfen , Avahrend die Eomer
bios die Zuschauer abgaben. Natiirlich ist Behram sehr erschrok-

1) Tabari (2, 292) sagt, dass Khosrav nach Shiz (Takht-i-Suleiman) zog.

Diese Nachricht steht nicht in alien Handschriften des Tabari, findet sich

aber bei Asmai, cf. Rawlinson 1. c. p. 76. 77. Bei der ungemeinen Unzuver-
lassigkeit muhammedanischer Nachrichten liber die S^sanidenzeit ist es nicht

unmoglich, dass Firdosi von dem ersten Zuge des Behram gegen Bindui und
Mushegh spricht, wahrend Tabari die letzte Schlacht im Auge behalt. Mit
Unrecht fuhrt Kawlinson 1. c. p. 77 not. das Konigsbuch unter den Zeugen
fiir die Identitat von Shiz und Kanzaka auf; Firdosi nennt nicht letztere

Stadt, sondern (Shahn. 1927, 6 v. u.) Khanjest, d. i. den Urumiasee (cf. Bd. 1,

128).

Spiegel, Eran Alterthumskunde. III. 32
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ken, als er merkt, dass er es nicht mehr mit den Rdmern, sondern

mit Persera zu thun hat, dock bewahrt sich seine Tapferkeit auch

an diesem Tage : Khosrav mit 1 4 seiner Gefahrten beginnt einen

Einzelkampf, Behram mit nur drei Begleitern tritt ihm entgegen

und todtet alle mit Ausnahme des Khosrav , der dutch ein un-

mittelbares Wunder gerettet wird, indem ihn der Engel Serosh

vor dem verfolgenden Behram beschiitzt . Die Dazwischenkunft

des Himmels macht den Behram muthlos, und als Khosrav in der

Nacht dem Heere des Behram Verzeihung verspricht, wenn es

reuig zu ihm zuriickkehrt, da findet Behram am Morgen nur noch

leere Zelte und muss mit seinen Anhangern eihgst entfliehen.

Zur Verfolgung schickte Khosrav einen gewissen Nastvad mit

3000 Reitern ab, dieser iiberholte die Fliichtigen und versteckte

sich in einem Schilfwalde
,
um ihnen den Weg abzuschneiden

;

Behram wurde aber rechtzeitig gewarnt und legte Feuer an den

Schilfwald, so dass ein Theil des darin versteckten Heeres um-

kam; ein Theil entfloh, der Anfiihrer wurde gefangen, aber von

Behram mit Verachtung als ein Unwiirdiger entlassen und ihm

bios aufgetragen dem Khosrav das Wohlbefinden des Behram zu

melden 2]

.

Die weiteren Schicksale des Behram Cobin sind den Abend-

landem unbekannt geblieben ; am ausfiihrlichsten erzahlt sie das

Konigsbuch, und es ist nicht schwer, das wirklich Geschichtliche

darin vom Fabelhaften abzuscheiden. Behram begab sich nach

seiner Niederlage zumKhaqaii, mit dem er ja schon vorher ver-

biindet gewesen, und er war in dieser Stellung dem Khosrav nicht

weniger gefahrlich, als dieser dem Behram selbst friiher im ro-

mischen Reiche gewesen war. Nicht als ein Schutz suchender

Fliichtling naht er dem Khaqan, er sagt ihm bios, dass er sich

einige Zeit in seinem Lande aufzulialten beabsichtige, doch w^olle

er dem Fiirsten keine Unannehmlichkeiten verursachen
, und er

sei auch bereit sich nach Indien zuriickzuziehen, wenn seine Ge-
genwart nicht gerne gesehen werde^). Aber der Khaqan nimmt

1) Tabari (2, 295) will dieae Geschichte fur lugnerisch erklaren und macht
einige Aenderungen; dieFassung des Konigsbuches ist gewiss die ursprung^

liche.

2) Tabari (2, 29S) bringt noch Abenteuer des Behram mit einem KOnige
Qarin

,
die offenbar erst aus der obigen Geschichte entstanden sind.

3) Der Bericht des KOnigsbuches ist sehr abweichend von dem des per-
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ihn gerne auf und beschwort mit einem heiligen Eide, dass er bei

ihm unter alien Umstanden gesichert leben konne
; bald gewinnt

auch Behram durch seine Tapferkeit so sehr das Herz des tiirki-

schen Herrschers, dass er ihm seine Tochter zur Frau giebt, und

Behram durfte wol hoffen das Ziel seiner Wiinsche zu erreichen,

das kein anderes gewesen sein kann als ein turkisches Hiilfs-

beer, an dessen Spitze er von Neuera sein Heil in Eran versuchen

konnte. Dort konnte der Aufenhalt des Behram nicht lange ge-

heim bleiben, und Khrosrav II schickte^ sobald er ihn erfuhr,

einen beleidigenden Brief an den Khaqan, durch den er Behrams

Auslieferung verlangte, aber die Forderung wurde schnode abge-

wiesen. Als Khosrav II sich iiberzeugt hatte
,
dass mit Gewalt

Nichts zu erlangen sei, beschloss er List anzuwenden, und

schickte den Kharmd Barzin mit dem Auftrage nach Norden, den

Behram zu vernichten
;
zu dem Ende stellte er ihm reiche Geld-

mittel zu Gebote. Wirklich gelang es dem Kharrad, sich bei dem
Khaqan in Gunst zu setzen, aber seine Versuche, den Behram

bei demselben zu verdachtigen , misslangen ganzlich, es erhielt

im Gegentheile Behram ein Heer, mit welchem er bis Merv vor-

drang. Da sahKJiarrad, dass Gefahr im Verzuge sei^ er setzte sich

mit einem dem Behram feindlich gesinnten Manne inVerbindung

und bewog denselben nach IVIerv zu reisen , dem Behram unter

dem Yomande einer geheimen Mittheiiung zu nahen und zu er-

morden. Die That gelang
,
und Khosrav II war von seinem ge-

fahrlichsten Feinde befreit, zum grossten Leidwesen des Khaqan,

der im heftigsten Zorne gegen die ganze Familie des Morders

wiithete ; KharrM aber war rechtzeitig verschwunden, um am

sLschen Tabari (2, 302). Nach Firdosi befreit Behram den Khaqan von einer

sehr lastigen Person, die er Maqatura nennt; bei Tabari heisst er Pegu und

ist Bruder des Kdnigs.

1) Ber Schluss der ErzS.hlung ist bei Firdosi ganz anders als bei Tabari

,

nach seiner Barstellung ist die Frau des Khaqan nur insofern schuldig, als

sie ihrem betrunkenen Manne den Siegelring abzieht und mit demselben den

Pass ausstellt, den Kharrad bedarf um nach Eran zuriickkehren zu konnen

;

sie tbut dies aus Bankbarkeit, weil KharrM ihre Tochter von einer Krankheit

geheilt hat. Nach Tabari l^sst die Frau des Khaqan den Behram durch ihren

Sklaven ermorden. Sehr kurz und ungenugend ist die Erz^hlung, welche

Mirkhond (p. 400) von dem Vorfalle giebt
j
Ibn Alathir (1, 346) stimmt mit

Tabari iiberein.

32 *
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Hofe des Khosrav II die Belohnungen in Empfang zu nehmen,

anf die er sich durch seinen wichtigen Dienst ein Anrecht erwor-

ben hatte.

Abweichend von den Berichten der Byzantiner versichert das

Konigsbucb, Khosrav II habe die romischen Hiilfstruppen auf

das Glanzendste belohnt, und die iibrigen morgenlandischen

Schriftsteller stimmen damit iiberein ;
ebenso soli Khosrav II

auch seine einheimischen getreuen Anhanger mit bedeutendeii

Schenkungen bedacht haben. Wie uns Theophylact (5, 11) be-

richtet, verlangte und erhielt Khosrav II am Anfange seiner Re-

gierung eine romische Leibwache, weil er seinen eigenen TJnter-

thanen misstraute. Zu der Missstimmung der Perser mag der

Verdacht beigetragen haben, dass Khosrav II wahrend seines

Aufenthaltes im romischen Reiche zum Christenthume iibergetre-

ten sei. Man hat sich dort wahrscheinlich mit dieser Hoffnung

geschmeichelt, aber das unpassende Benehmen des Khosrav II

in der Kirche zu Dara (Theophyl. 5, 3) , welches beinahe einen

Aufstand unter den dortigen Christen hervorgerufen hatte , hatte

eines Besseren belehren sollen. Richtig ist es, dass Khosrav II

nach der Wiedereinsetzung in sein Reich dem heiligen Sergius

in Sergiopolis reiche Geschenke schickte^), um sein Geliibde zu

losen, einmal ein kostbares goldnes Kreuz, das Khosrav I der

Kirche geraubt hatte, zum Danke fiir den Tod des Zadesprates,

das andere Mai reiche Geschenke wegen der Schwangerschaft

seiner geliebtesten Frau, der Griechin Sira oder Shirin^]^ wie sie

die Morgenlander nennen; diese Frau hatte wahrscheinlich gros-

seren Antheil an der Ahsendung dieser Geschenke als Khos-
rav II selbst. Sie war nach der Versicherung der Armenier (Pat-

kanian 1. c. 194) aus Susiana und eine sehr eifrige Christin, die

viele Kirchen und Kloster erbaute. Die Vorliebe, welche Khos-
rav fiir diese christliche Frau hegte

, die er, den Gewohnheiten

und noch mehr denWiinschen seiner Unterthanen entgegen^), zu

1) Cf. Theophyl. 5, 13, 14. Evagr. 6, 21. Nach Muralt verheirathet sich

Khosrav II im J. 593 mit Sira
;
die Geburt des Sohnes ist 594 zu setzen.

2} Die Behauptung der Morgenlander, dass Khosrav II eine griechische

Prinzessin Maria geheirathet habe, ist ganz grundlos.

3) Theophyl. 5, 13: TcotpayoipctTLtu'ii twv Ba^’jXta'/.wv Tot vopupot. Die persi—

schen Konige hatten zu alien Zeiten Fremde als Concubinen
, aber nicht als

wirkliche Gemahlinnen.
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seiner Gemahlin erhob und mithin ihre Kinder regierungsfahig

machte_, hat wol am meisten dazu beigetragen, dass er fur einen

Christen gehalten wurde. Das Konigsbuch kennt diese Ansicht

auch, behandelt sie aber als ein grimdloses Geriicht, fiir welches

es folgenden Grund angiebt. Als Khosrav II seinen Sieg iiber

Behram dem Kaiser in Constantinopel meldete, freute sich dieser

ausserordentlich und schickte ihm unter andern Geschenken auch

mehrere kostbare, gestickte Gewander
;
von den letztern trug auch

eines das Zeichen des Kreuzes, Dieses Geschenk setzte nun den

Khosrav in einige Yerlegenheit, er fand, dass es dieArtigkeit ge-

gen den Kaiser erfordere, sich in diesen Kleidern zu zeigen, aber

er befiirchtete auch^ dass das Kreuzeszeichen auf denselben ihn

in den Terdacht der Hinneigung zum Christenthum bringen

werde. Er berath sich indessen mit seiner Umgebung, unter der

sich auch der Obermobed befindet, und diese rath ihm, getrost

die Kleider zu gebrauchen
,
da ihn das Kreuzeszeichen ja zu

Niehts verpflichte. So geschah es, und die Verstandigen wussten

wohl, dass Khosrav diese Kleider nur aus Riicksicht fiir den Kai-

ser trage
,
aber unter den ferner Stehenden verbreitete sich das

Geriicht, Khosrav II sei Christ geworden.

Von der langen Regierung des Khosrav II wissen wir nur

wenig, und diess Wenige ist nicht erfreulich. Dass ein Despot,

wie er war, mit Unmenschlichkeit gegen die Anhtoger des Beh-

ram wiithete, berichtet Theophylact (5, 15), und kann uns kaum
wundern ; dass er aber seinen Oheim Bindoes hinrichten liess ,

trotz der grossen Verdienste ,
welche sich dieser Mann um ihn

erworben hatte , muss billig in Erstaunen setzen , und er ist ge-

wiss dabei mehr von selbstsiichtigen Zwecken geleitet worden,

als von dem Wunsche eine Bitte seines ungliicklichen Vaters zu

erfiillen. Auch dem anderen Oheim Gustehem oder Bestam war

ein gleiches Loos zugedacht, aber dieser wurde rechtzeitig ge-

warnt und kam nicht, er war vielmehr im Stande, geraume Zeit

dem Khosrav II zu trotzen und unabhangig von ihm zu leben.
'

Es scheint eben, dass Behram im Osten von Rai mehr Anhanger

hatte als im Westen, und dass sich jene Gegenden nach seinem

Sturze noch lange nicht beruhigten. Darauf deuten die Nach-

Ij Kach Theophylact (5, 15) wurde Bindoes im Tigris ertrankt, nach dem

Konigsbuche (Shahn. 1979) warden ihm H^nde und Fiisse abgeschnitten.
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ricliten der Armenier i)
, welche erzahlen, dass Kiosrav II nach sei-

ner Wiedereinsetzung den armenischen General Sembat rait seinen

Truppen dazu verwendete, den Aufruhr inHyrkanien zu bekam-

pfen, ebensoHerat, Badghes undTokharestan zu verwiisten. Das

Konigsbuch sagt uns , dass sicb Bestam oder Gustehem mit den

TJeberbleibseln der Armee desBehram verband, welche nach dem
Tode ihresFiihrers aus demNorden zuriickkehrte, und dass er su-

gar dessen Schwester Gurdiya heiratbete. Diese Ehe soUte ihm

jedoch zum Verderben gereichen, Khosrav II, unwillig dariiber,

dass er den Aufstand des Bestam nicht mit Waffengewalt nieder-

schlagen konnte, wandte sich an Gurdiya (durch Vermittelung

ihres Bruders Gurdi, der immer in Kbosravs Nabe geblieben

war) und versicherte ihr briefbch mit den heiligsten Eidscbwii-

ren, dass er sie in die Zabl seiner Frauen aufnehmen und ibren

Anhtogem Amnestic gewabren wolle
, wenn sie ibn von Guste-

hem befreie. Die Folge dieses Briefes w^ar, dass Gurdiya den Gu-
stebem mit Hiilfe von fdnfMannem erdrosselte, als er betrunken

in seinem Bette lag , und sich dann an das koniglicbe Hoflager

begab, um ibren Lohn in Empfang zu nehmen. Hierher gehort

wol auch die Erzahlung, dass Khosrav II, um die Stadt Rai zu

strafen, derselben einen scblimmen Vorsteher gab, der sie sebr

qualte, bis endlicb Gurdiya durch ibre Bitten sie wieder von ihm
befreite.

Es war eine natiirliche Folge der grossen Dienste, welche
Mauricius dem Khosrav II geleistet hatte , dass in den nachsten
Jahren nach der Wiedereinsetzung dieses Fiirsten in sein Reich
die Beziehungen Persiens zum rdmischen Reiche ungetriibt blie-

ben. Nuf im Jahre 601 entstand eine Misshelligkeit durch einen
Pliinderungszug

,
den ein unter romischem Schutze stehender

Araberfurst in das persische Gebiet unternommen hatte; Khos-
rav II hatte diese Ausschreitung so iibel genommen, dass er den
Gesandten des Mauricius sebr kalt behandelte

; doch lenkte er

bald wieder ein
, weil er bedachte, dass seine eigene Herrschaft

noch nicht fest begriindet sei. Das im Jahre 602 erfolgte traurige

Ende des Mauricius und die Erhebung des Phokas auf den romi-
schen Kaiserthron enthoben den Khosrav II nicht bios den Riick-

1) Patkanian 1. c. p. 195. — Die Munzen des Bestdm zeigen, dass seine
Unabhangigkeit 6 Jahre andauerte.
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sichten der Dankbarkeit, die er gegen den alten Kaiser zu neh-

men hatte, sondern sie lieferten ihm auch noch den gewiss nicht

unerwiinschten Vorwand zu einem Kriege gegen das romische

Eeich, In seinen Bedrangnissen hatte Mauricius auf den Bei-

stand des Khosrav II gebofft und seinen Sohn Theodosius nach

Persien geschickt, um denselben um schleunige Hiilfe anzugehen.

Schon in Nicaea war Theodosius eingeholt und hingerichtet wor-

den; im Volke aber hatte sich das Geriicht verbreitet, derselbe

sei nach Persien entkommen und werde mit einem Heere von

dort in seine Staaten zuriickkehren i)
. Diesen falschen Geriichten

gab Khosrav II geflissentlich Nahrung, und als im Jahre 603

Phokas den Lilius nach Persien schickte, um seine Thronbestei-

gung mitzutheilen, wurde dieser Gesandte eingekerkert und der

Brief des Phokas auf beleidigende Weise beantwortet. Der romi-

sche Krieg war eine beschlossene Sache
,

er wurde noch durch

den Umstand erleichtert, dass die IJmwalzung in Constantinopel

weder von Heraklius in Aegypten
,
noch von Narses in Mesopo-

tamien anerkannt wurde ; der letztere hatte sich nach Edessa ge-

worfen, und obwol er sonst mit Khosrav II nicht im besteii Ein-

vernehmen stands so naherte er sich doch demselben bei dieser

Gelegenheit und trieb ihn zum Kiiege gegen Phokas an. Wahr-

scheinlich hatten die Ereignisse eine andere Gestalt gewonnen^

ware nicht dieser tiichtige General schon im Jahre 605 nach Con-

stantinopel gelockt und dort hingerichtet worden. Eine neue Pe-

riode des persisch-romischen Kiiegs begann mit dem Jahre 604^

eineReihe beiderseitiger Pliinderungen^ welche erst nach 24 Jah-

ren mit dem Tode des KJiosrav II endigen sollte. Nur die By-

zantiner, Syrer und Armenier geben uns iiber diese Kriege einige

durftige Notizen, wahrend die muhammedanischen Geschicht-

schreiber ganz von ihnen schweigen. Im Jahre 604 brach Khos-

rav II zum ersten Male in Mesopotamien ein. Die wenigen Trup-

pen^ welche die Romer in jenen Landstrichen hatten^ belagerten

eben Edessa unter der Anfiihrung desselben Germanus , den im

Jahre 588 das emporte Heer zu seinem Anfiihrer gewahlt hatte

(p. 469] . Germanus eilte sofort zur Abwehr des Angriffs herbei,

aber er war zu schwach
, er wurde geschlagen und starb 1 1 Tage

1) Vergl. hierzu : Theophyl. 8, 13, Theophan. 1, 449flg. Cedrenus 1,709.

Zonaras 14, 13. Patkanian 1. c. p. 197 fig.
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spater in Constantine an seinen Wunden. Eine zweite Sehlacht^]

gegen neue Truppen , die Phokas unter Anfiihrung des Leontius

geschickt hatte, endete gleichfalls zum Vortheile der Perser,

welche viele Gefangene machten , die Khosrav II mit dem Tode

bestrafte. Die Romer wurden nun der Fiihrung des Domentiolus,

eines Neffen des Phokas , anvertraut
, aber Khosrav II kehrte in

sein Land zuriick und iiberliess alle weiteren Massregeln seinen

Generalen^), Im Jahre 605 kehrte indess der persische Konig
wieder auf den Kriegsschauplatz zuriick und eroberte nicht bios

Dara^ sondern verheerte ganz Mesopotamien und Syrien. Nach
den wenigen Bemerkungen^ welche Barhebraeus macht, hielt

sich Khosrav II zwei ganze Jahre in Tur-Abdin, Khesen-Kephas,

Mardin, Kapher-tuta und Amida auf; in dieselbe Zeit fallt auch

die Eroberung von Ras-Ain und Edessa durch Shah Varaz
, die

Leberschreitung des Euphrat und die Einnahme von Hierapolis,

Beroea und Antiochien, sowie anderer weniger bedeutender

StMte. Im Jahre 607— 608 eroberte Ashtat Yeztaiar^] |in Ver-
bindung mit dem falschen Theodosius in Armenien die Stadte

Theodosiopolis und Satala^ im Jahre 609—610 bemachtigte sich

Shahen Patgosapan^) der Stadt Casarea in Kappadokien; nach

1) Theoph. 1, 452 ; 6 he Xoaporj; a-jv xoic 'Ptufxatot; YivsTat eic to ’Aplafxoov.

Der Ort ist nicht bekannt
;
die lateinische Uebersetzung ist ad Arzamum und

St Martin versteht darunter den TheophyL 1,15 genannten Fiuss, von welchem
oben p. 46S die Rede gewesen ist.

2) Die Armenier nennen (cf. Patkanian p 197) als soiche Generale:

Dschouan-Veh, Datoi'ean und Senitam’Khosrov, deren Personen und Namen
mir gleich unbekannt sind. Der beruhmteste wirdKhorheam genannt, der iden-

tisch ist mitdem beiTheophanes 1, 452 genannten ^Pouop.taCot'^, bekannter unter

dem Namen Shah'VEU'az, Sar-varaz oder Guraz, bei denArabem auch Shahrvardz,

d. i. Stadteeber genannt, gr. Sap^ocpa;. Letzterer Name bedeutet, wie Barhe-

braeus richtig sagt, aper ferus
;
es ist bios ein Beiname

;
fiir Rusmiaza findet

sich auchRasmizas, was an neup.
,
razm, Schlachtreihe, erinnert.

3) Barhebraei Chronicon p. 98. 99 ed. Kirsch.

4) Patkanian 1. c. p. 198.

5) Ashtat ist bekannt {Bd, 2, 108). Yeztaiar heisst Gottesfreund.

6) Arm. Shahen ist ohne Zweifel das neupersische
^
Shahin, Palke.

Der Name Patgosapan scheint ein Patronymikum zu sein. Im Chronicon pa-
schale (1 ,

70Sj erhalt er den Titel Ba^fjLav^aoaYto. Das erste Wort scheint

Bahman, zusein, das letztere steht wol fur neup.
^ zadagan.

Das Wort wiirde bedeuten: Nachkomme des Bahmansohnes.
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Theophanes besetzten sie sogar Galatien und Paphlagoiiien und
drangen bis Chalkedon vor, auch scheint es nicht, dass sie im

Winter wieder in ihr Land zuriickkehrten. Im Jahre 610— 611

verpflanzte Shaken die kriegsgefangenen Einwohner von Theodo-

siopolis nach Hamadan.

Bis zu diesem Zeitpunkte war der Krieg des Khosrav II

durchaus gerechtfertigt gewesen; die Unordnungen in Constan-

tinopel hatten seinen Unwilien erwecken miissen^ die Verwirrung

im Reiche der Romer hatte seinen ungehemmten Siegeslauf er-

leichteit. Nachdem aber im Jahre 610 Phokas gefallen und He-
raklius an seine Stelle getreten war, hatte Khosrav II wenigstens

zu Unterhandlungen bereit sein sollen. Es zeigte sich nun, dass

die Ziichtigung des Morders des Mauricius bloser Vorwand war.

Nach armenischen Nachrichten sandte Heraklius gleich nach

seiner Thronbesteigung eine Gesandtschaft an Khosrav II mit der

Bitte um Friedeii, aber Khosrav II wollte davon nichts horen,

das Reich der Romer,- sagte er, gehore ihm und er habe es dem
Theodosius abgetreten. Da die Romer sich nicht bequemten,

diese untergeschobene Persbnlichkeit anzuerkemien, wurde die

Verwiistung ihres Landes fortgesetzt. Im Jahre 611 drangen die

Perser in Syrien ein^ im Jahre 612 eroberten sie Caesarea zum
zweiten Male und machten viele tausend Kriegsgefangene. Ein

noch hm-tererSchlag traf dieRomerim Jahre 614. Shahvaraz nahm
Damascus, draug dann im Jahre 615 (614 nach Muralt) auch in

Palastina ein und eroberte dieses Land mit Einschluss von Jeru-

salem, welche Stadt nach einer Belagerung von IS Tagen fiel

und arg verwiistet wurde. Die Perser betrachteten die Juden als

ihre Freunde und diese Hessen ihrem Hasse gegen die Christen

freien Lauf. Eine grosse Menge^j von Christen fand ihren Tod,

35000 wurden in die Gefangenschaft gefiihrt, unter ihnen Zacha-

rias, der Patriarch von Jerusalem. Unter den Kostbarkeiten,

welche hinweggeschleppt wurden, befand sich auch die Reliquie

des heiligen Kreuzes, deren Verlust die Glaubigen tief geschmerzt

haben muss. Neue Verluste standen im Jahre 616 bevor. Die

Perser drangen in Aegypten ein, sie eroberten nicht bios Alexan-

1) Cf. Patkanian p. 198.

2) DieArmenier sprechen (Patkanian p. 200; von 17000, Theophanes 1, 463

von 90000 Todten.
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drien, sondern drangen selbst bis zu den Granzen Aethiopiens

vor: iiberall, wohin sie kamen, machten sie viele Kriegsgefangene

und reiche Beute. Im Jabre 617 ging Cbalkedon denRomern ver-

loren. So viel Ungliick Hess den Heraklius im Jabre 618 einen

neuen Versucb macben, ob er nicht zu einem Frieden gelangen

kbnne
;

er scbickte Gesaiidte mit reichen Geschenken an Kbos-

rav II und bediente sicb dabei der Vermittlung des Sbaben, mit

welchem er selbst eine Zusammenkunft batte . Allein mit dem

fortdauemden Gliicke war aucb der Uebermutb des Kbosrav II

gewacbsen, er drobte seinem Feldherrn mit dem Tode^ well er

dem Heraklius erlaubt batte eine Gesandtschaft abzusenden, an-

statt diesen selbst gebunden an das koniglicbe Hoflager abzulie-

fern. Die Gescbenke warden angenommen, aber die Gesandten

in den Kerker geworfen und den Romern bedeutet, sie wiirden

keinen Frieden erhalten^ bevor sie das Cbristentbum abgescbwo-

ren batten. Im Jabre 620 liel auch Ancyra^j in die Hande der

Parser. Heraklius, auf der einen Seite von den Persern, auf der

andern von denAvaren eingeschlossen, sah sicb fast auf Constan-

tinopel bescbrankt; er dacbte bereits daran, mit seinen Scbatzen

nacb Carthago zu entfliehen. Der Plan wurde bekannt, es ent-

stand ein Auflauf, und Heraklius musste schworen, den Versucb

nicht wiederholen zu wollen. In dieser aussersten Noth raffte er

sicb endlicb zu tapferer Gegenwehr auf und es sollte sicb bald

zeigen, wie nichtig diese persiscben Eroberungen seien, wenn
man ihnen mannlicben Widerstand entgegensetzte.

Es war im Jabre 621, als Heraklius zuerst seine Vorberei-

tungen traf , um den Einfallen der Perser in das romiscbe Reich

ahnliche in ihrem eigenen Lande entgegenzusetzen. Er bedurfte

dazu zweierlei : Geld und Soldaten
; das erstere lieferten ihm die

reichen Kirchenscbatze , aber ein Heer zu bilden musste seine

personliche Sorge sein, da es an erfahrenen Feldherren durchaus

mangelte ;
die alten waren gestorben oder der Tyrannei des Pho-

kas zum Opfer gefallen, neue batten sicb nicht gebildet. Am

1] Chron. pasch. 1, 706 fig. Theophan. 1, 464. Nicephorus de rebus post

Mauricium gestis p. 20 ed. Niebuhr. Dazu die armenischen Nachrichten 1. c.

p. 201. Muralt setzt die Gesandtschaft in das Jahr 617.

2) Theophan. 1
, 465. Nach Muralt ist diese Eroberung in das Jahr 619 zu

setzen.
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Ostermontage des Jahres 622 setzte Heraklius mit seinen Trup-

pen nach Asien iiber ,
die romische Flotte gab ihm den Persern

gegeniiber, den Vortheil, dass er sein Heer landen konnte wo er

wollte
;

er brachte dasselbe wohlbehalten nach Pylae, dem heu-

tigen Iskendernn , wo er einen augenblicklichen Angriff nicht

zu fiirchten hatte und seine ganze Zeit auf die Ausbildung sei-

ner Truppen verwenden konnte. Der grosste Theil des Jahres

verging in dem Bestreben ^
die durchaus muthlose und ungeiibte

Armee wieder kriegstiichtig zu machen 2) ^
ihre Liicken zu ergan-

zen, sie durch Scheingefechte auf den wirklichen Krieg vorzube-

reiten. Noch imHerbste jedoch fiihrte er seine Truppen nach Ar-

menien, wo er eine Schaar feindlicher Reiter schlug und ihrenFiih-

rer gefangen nahm, ein Gliick verheissender Anfang, welcher die

Zuversicht der jungen Truppen merklich erhohte. Die Perser

nahmen anfanglich von diesem Zuge nicht sonderlich Notiz , sie

glaubten, weil der Winter vor der Thiir war, Heraklius werde

sich in das Pontusgebiet begeben und dort Winterquartiere be-

ziehen
;

statt dessen machte er einen Einfall nach Persarmenien.

Nunmehr eilte Shahvaraz nach Kilikien
, in der Hoffnung den

Kaiser durch diesen Zug zur Riickkehr zu nbthigen; als aber

diese Erwartung sich nicht erfiillte
,
blieb ihm nichts iibrig

,
als

der rbmischen Armee zu folgen. Shahvaraz gedachte die Romer

unversehens zu iiberfallen, aber eine belle Mondnacht, auf die er

nicht gerechnet hatte, vereitelte seine Absicht, er musste sich ins

Gebirge zuriickziehen. aus dem er sich nur herauswagte, um den

Romern verschiedene kleinere Treffen zu liefern; da er aber in

diesen geschlagen wurde, so wurde sein Heer immer kleinmiithi-

ger ,
die Romer aber immer muthiger

;
letztere schlugen ihn zu-

letzt auch in einer grosseren Schlacht und erbeuteten das persi-

sche Lager, dessen Kriegsvorrathe ihnen gut zu Statten kamen.

Heraklius liess sein Heer im persischen Armenien iiberwintern,

er selbst begab sich nach Constantinopel zuriick , aber bereits im

Marz des Jahres 623 begann er einen zweiten, wichtigeren Feld-

zug, dem eine Anerbietung zu Friedensunterhandlungen vorher-

1) Cf. Georgii Pisidae de expeditione Persica 2
, 10 ed. Nieb. und die An-

merkungen zu der St. Anders Nicephorus p. 17. 18, der die JTahre verwech-

self, cf. Petav. ad h. 1.

2] Theophan. 1, 470 flg. Cedren. 1, 720. Zonaras 14, 15.
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gegangen sein soli, welche von Khosrav II abgewiesen wurde.

Nach einer Nachricht nahm Heraklius seinen Weg mit 5000

Mann iiber Trapezunt durch Lazistan und Mingrelien, er verei-

nigte sich dort ndt den Tiirken oder Khazaren^ welche er sich

als Bundesgenossen geworben hatte
;
seine Armee soil durch diese

Zuziige bis auf 120000 Mann angewachsen sein. Khosrav II hatte

dem Shahvaraz befohlen, mit seinerArmee wieder einenEinfall in

das romische Gebiet zu machen; auf die Nachricht von der An-
naherung des Heraklius hatte er diese Anordnung wieder zuriick-

genommen und den Shahvaraz angewiesen, sich mit Shahen 2] zu

vereinigen und gegen Heraklius zu kampfen. Diesem Befehle

konnte aber Sh^varaz keine Folge leisten^ da der Brief des

Khosrav H von den Bomern aufgefangen wurde ^ welche dem
persischen Feldherrn die falsche Weisung zugehen liessen, nur

auf romischem Gebiete zu bleiben, da man seiner nicht mehr be-

diirfe^). Ohne die Hiilfe des Shahvaraz scheint aber auch Sha-

ken zu schwach gewesen zu sein , um dem Heraklius die Spitze

zu bieten; so kommt es, dass wir Tvahrend des ganzen Feldzuges

von diesen beiden Fiihrern und ihren Truppen nichts hdren. Un-
gehindert zog desshalb Heraklius mit seinen Truppen aus Arme-
menien nach Atropatene hiniiber^ das Land verwiistend und die

Feuertempel zerstdrend, wohin er auch kam. Khosrav II stand

mit 40000 Mann in Gazaka und erwartete dort die Ankunft des

Heraklius, w'ahrscheinlich aber auch die Mitwirkung der zw'eiten

Armee unter Shahen
;
als er aber von dieser nichts horte und He-

raklius so nahe kam, dass dessen ausArabembestehender Vortrab

bereits mit seinen Truppen handgemein geworden war, da hielt

er sich in Gazaka nicht mehr fiir sicher, sondern entfloh durch

die Gebirge nach Siiden. Heraklius hielt seinen Einzug in Ga-
zaka, wo ein beruhmter Feuertempel w^ar und der Sage nach die

Schatze des lydischen Krdsus niedergelegt waren. Dort fand und
zerstorte Heraklius ein Bild des Khosrav II

, das unter einer

Wdlbung sass, welche den Himmel vorstellen soUte; um ihn

1) Cf. Patkanian 1. c. p. 204. 205. Nicephorus p. IT, IS. Theophan. 1, 471.

Cedren. 1, 721.

2) Theophanes schreibt SaTjv, Cedrenus 2atv.'

3) Cf. Nicephorus p. 19.

4) Nicephorus L c.
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herum sah man die Sonne, den Mond und andere Gestirne und

gottliche Wesen; mit Hiilfe von Maschinen konnte das Bildniss

regnen und donnern lassen. Das heilige Feuer und die Schatze

hatte Khosrav II bei seiner Flucht mit sich genommen. Von Ga-

zaka begab sich Heraklius nach Thebarmae i), wo er wieder einen

Feuertempel zerstorte. Die Verfolgung des Perserkonigs war

fruchtlos, man musste auch von weitern Operationen absehen,

weil die Zeit herannahte, in welcher die Winterquartiere bezogen

werden mussten. Nach langerer Ueberlegung wurde fur diese

Albanien gewahlt , wohin sich demgemass das Heer begab und

50000 Kriegsgefangene mit sich flihrte; den letzteren wurde die

Freiheit geschenkt, schwerlich aus bloser Menschenliebe , eher

weil es unmoglich war sie zu ernahren.

Fiir das Jahr 624 machte Khosrav II grosse Anstrengungen,

um einem wiederholten Einfalle der Romer nach Persien vorzu-

beugen. Drei Armeen wurden gebildet^), die erste unter Sarbla-

gas, die zweite unter Shahvaraz, die dritte unter Shahen. Von
diesen wurde die erste bis an die Granzen Albaniens vorgeschoben,

Sarblagas kam ganz in die Nahe des Heraklius, getraute sich aber

nicht denselben anzugreifen , sondern wartete auf eine giinstige

Gelegenheit zum Ueberfalle
;
uuterdessen hielt er es fiir genii-

gend, die Gebirgspasse zu besetzen, welche nach Eran fiihrten

;

Heraklius dagegen marschirte in der Ebene nach Siiden, wo es

ihm an Lebensmitteln nicht mangelte . Sarblagas musste ihm

folgen, er that diess auf kiirzeren Wegen im Gebirge, welche

seinen meist berittenen Triippen sehr beschwerlich wurden; er

hoffte die Romer auf ihrem Vormarsche zu hindern, sobald sie in

der gebirgigen Gegend angekommen sein wurden. Inzwischen

war auch Shahvaraz in gleicher Absicht mit der zweiten Armee

aus Armenien herangekommen , beide Feldherren wollten sich

aber nicht schlagen , ehe sie sich vereinigt hatten ; bevor diess

1) Thebarmae halt man auf d’Anville’s Autorit^t gewdhnlich fiir die Stadt

Urumia; ich glaube, dass im ersten Theile des Wortes neup. devar,

Mauer, enthalten ist. Mit Recht erklart sich Rawlinson (1. c. p. 90) gegen

dAnville’s Ansicht, da Urumia nicht auf dem Wege des Heraklius lag
;
doch

lasst sich kein anderer Ort mit Wahrscheinlichkeit nachweisen.

2; Theophan. 1, 475. Cedren. 1, 722.

3; G. Rawlinson (1. c. p. 513) glaubt, dass diese Marsche in die Nahe
der Araxesmiindungen zu setzen seien.
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geschah, hatte Heraklius bereits den Sarblagas geschlagen und

war zwischen ihnen hindurch marschirt. Einige romische Ueber-

laufer stellten den Persem den Marsch des Heraklius als eine

riucht desselben dar; da nun die beiden Feldherren erfuhren,

dass auch Shaken mit der dritten Armee herbeieile , so beschlos-

sen sie^ ihren Angriff auf die Eomer zu beeilen^ damit sie die

Ehre des Sieges nicht mit einem Dritten theilen miissten. Schnell

folgten sie daher dem Heraklius und schlugen ihre Lager in der

N^e des seinigen auf, mit der Absicbt, ihn am folgenden Mor-

gen anzugreifen
;
jedoch Heraklius liess seinHeer die ganzeNacht

hindurch marschiren und war am andern Morgen weit von ihnen

entfemt. Dieser Nachtmarsch bestarkte die beiden persischen

Feldherren in ihrer Ansicht
, dass Heraklius einer Schlacht aus-

zuweichen suche ;
sie folgten ihm von Neuem, uin ihn zu zwin-

gen; sie fanden ihn in einer wohl gewahlten, giinstigen Stellung,

die er benutzte, um sowol sie als auch den herbeieilenden Sha-

ken zu schlagen ; Sarblagas scheint sick zuriickgezogen zu haben,

denn es ist von ihm weiter nicht mehr die Rede. Heraklius hatte

nun seinen Marsch nach Eran fortsetzen kdnnen, aber der Weg
fuhrte durch beschwerliche Gebirge

,
die Lazen und Abasgen im

Heere der Rdmer scheuten die Miihsale des Marsches und kehr-

ten in ihr Land zuriick, da Shahvaraz und Shaken sick mittler-

weile vereinigt batten und aus diesem Abfalle neue Hofl&iung

schopften. Heraklius anderte nun die Richtung seines Marsches

und zog westlich nach Persarmenien , verfolgt von den beiden

persischen Feldherren, die ihn gern zu einer Schlacht zwingen

wollten; da er aber, merkwiirdig genug, die Wege besser kannte

als die Perser, so entzog er sich bald ihrer Verfolgung, wahrend

sie bei ihrem Bestreben , ihm auf kiirzeren Wegen zuvorzukom-

men, in Siirapfe geriethen und viele Leute verloren. Bei Beginn

des Winters verliessen viele Armenier das Heer des Shahvaraz

und gingen nach Hause ; dasselbe that Shahen mit seinem Heere,

da man in der vorgeriickten Jahreszeit keinen ernstlichen AngrilF

mehr erwartete. Diese Sicherheit der Perser verstand Heraklius

vortrefflich zu beniitzen. Er horte, dass Shahvaraz im Districte

Salbanon^) sei; in aller Stille marschirte er mit seinen besten

1) TO ywpiov heisst es bei Theophan. 1, 480. Nach Rawlinsons

schonerErkltong (1. c. p. 90 ist Salbanos die Stadt Van, Sal = shahr,
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Tiuppen dahin und iiberfiel den Shahvaraz in der Nacht. Die

Perser waren vollkommen iiberrascht und warden grosstentheils

getodtet Oder gefangen, ein Theil, der sich von den Dachern der

Hauser vertheidigte , fand seinen Tod in den Flammen, ebenso

viele Frauen. Shahvaraz entkam mit Miihe, fast allein und nur

nothdiirftig angekleidet^ sein Harem ging in Salban zu Grunde,

seine Waffen warden eine Beute des Heraklius; dieser iiberwin-

terte nun an der Stelle, welche Shahvaraz fiir sich ausgesucht

hatte.

Die persischen Generate konnten sich bei allem Missge-

schicke, das sie im Jahre 624 betroffen hatte, doch eines grossen

Erfolges riihmen : es war ihnen nicht nur gelungen , das ganze

Jahr hindurch den Feind von den Granzen Erans feme zu hal-

ten, es war demselben auch im folgenden Jahre nicht moglich

dahin vorzudringen. Offenbar fiihlte Heraklius das Bediirfniss,

in der nachsten Zeit sein Heer in befreundete Gegenden zu fiih-

ren und dort die Liicken auszufiillen, welche durch einen zweijah-

rigen Aufenthalt in einem fremden Klima und feindlichem Lande

entstanden waren. Als er im Jahre 625 zu AnfangMarz die Win-
terquartiere verliess

,
beschloss er seinen Zug gegen Westen zu

richten. Zwei Wege standen ihm zu dem Ende offen, die beide

beschwerhch waren : der eine fiihrte iiber Taranton^j, er war der

kiirzere , litt aber Mangel an Lebensmitteln
;

der zweite fuhrte

nach Mesopotamien , aber trotzdem, dass man auf ihm die Ge-

birge passiren musste, so hatte er doch alle Bediirfnisse imUeber-

fluss, welche das Heer brauchte. Dieser zweite Weg wurde also

gewahlt, auf ihm erreichte das Heer nach manchen jVIiihseligkei-

ten zuerst Martyropolis
,
dann Amida, wo sich die Soldaten, wie

auch die Kriegsgefangenen ausruhen konnten. Aber auch Shah-

varaz war um diese Zeit schon ins Feld geriickt, er war dem He-

raklius gefolgt, doch hatte dieser durch Besetzung der Gebirgs-

Stadt, und pavtbv fiir Van. Cedrenus 1, 724 yaiptov was unmdglich

ist, da ja Heraklius in Persarmenien verweilte.

1) Theophan. 1, 481 flg. Cedren. 1, 725.

2) Nach Rawlinson {1. c. p. 91) ist dies der Weg, der durch das Hakkari-

gebiet (iber Rovandiz nach Arbela fiihrt, eine der schwierigsten Routen in

Kurdistan

.

3) Der Weg von Van iiber Bitlis nach Diyarbekr ^Rawlinson 1. c./
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passe dafiir gesorgt, dass er von ihm nicht belastigt werden

konnte; als nun aber,Heraklius mit seinem Heere den Nymphius

iiberschritten hatte und an den Euphrat gelangte , da war ihm

Sbahvaraz zuvorgekommen und hatte die Briicke abgetragen^ auf

welcher Heraklius sein Heer auf das jenseitige Ufer iiberzusetzen

gedachte. Die Verlegenheit war nicht so gross, als Shahvaraz

dachte ,
im Marz war der Schnee in den armenischen Gebirgen

noch nicht geschmolzen und daher nicht sehr viel Wasser im

Euphrat, es fand sich leicht eine Stelle, die so seicht war, dass an

ihr das Heer ohne viel Beschwerde den Fluss iiherschreiten

konnte; gliicklich gelangte dasselbe nach Samosata und setzte

von dort seinen Marsch iiber Germanicia (Marash) nach Adana

am Sarus (Seihun) fort. Unterdessen war auch Shahvaraz iiber

den Euphrat gegangen und dem Heraklius gefolgt; auch er

schlug am Sarus sein Lager auf, so zwar, dass beide Heere nur

durch den Fluss getrennt waren , liber den eine Briicke fiihrte,

welche sammt den sie schiitzenden Thiirmen die Romer in ihrer

Gewalt hatten. Die Nachbarschaft der feindlichen Heere fiihrte

natiirlich zu Reibungen, die Romer behielten zwar bei diesen

kleinen Gefechten meist die Oberhand
,

aber Heraklius hatte sie

doch gerne vermieden, weil er Unheil befiirchtete
,
jedoch seine

Soldaten Hessen sich nicht zuriickhalten. Was Heraklius befiirch--

tete, geschah, bei einem dieser Treffen lockten die Perser durch

verstellte Flucht und Hinterhalt eine ansehnliche Zahl der romi-

schen Truppen in sicheres Verderben
; Heraklius, der von dem

entgegengesetzten XJfer die Gefahr der Seinigen sah, konnte diese

nicht ohne Unterstiitzung lassen, er eilte iiber die Briicke, es ent~

spann sich ein grdsseres Gefecht, bei welchem die Perser volL

standig geschlagen wurden und der Kaiser die grdsste personliche

Tapferkeit bewies. In Folge dieses Treffens zog sich Shahvaraz

iiber den Euphrat zuriick, derKrieg war fiir dieses Jahr zu Ende,

und Heraklius konnte mit seinem Heere in aller Ruhe Winter-

quartiere in Sebaste beziehen. Khosrav II konnte seine Wuth
iiber den schlechten Erfolg seines Feldherrn nur an den ungliick-

lichen Christen seines Landes auslassen, deren Kirchen er zer-

storte und die er zwang sich als Nestorianer zu bekennen.

Im Jahre 626 hoffte Khosrav II zuversichtlich den rdmi-

schen Krieg zu seinem Vortheile zu beenden, er hatte zu dem
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Ende die grossten Anstrengungen gemacht . Ein starkes Heer

hatte er aus Einheimischen und Fremden, Freien imd Sklaven ge-

bildet und dasselbe dem Shahen iibergeben ; zu diesem Heere fugte

er 50000 Mann auserlesener Truppen, die er Goldlanzen nannte

und dem Heere des Shahvaraz entnahm. Ein zweites Heer er-

hielt Shahvaraz mit dem Auftrage, im Yereine mit Bulgaren,

Avaren, Gepiden und Slaven an der Belagerung von Constan-

tinopel Theil zu nehmen; der Fall dieser Stadt musste die Auf-

losung des Romerreiches nach sich ziehen und die Perser fiir im*'

mer von aller Sorge von dieser Seite befreien. Eine dritte Armee
musste noch unter Ryzates gebildet werden^ um die persischen

Granzen zu schiitzeu 2
] . Diesen Anordnungen gemass theilte auch

Herakliiis seinlHeer in dreiTheile^ von welchen der eine den Auf-

trag erhielt Constantinopel zu schiitzen, der zweite unter des

Kaisers Bruder Theodor dem Shahen entgegentreten sollte^ wah-

rend der Kaiser selbst mit der dritten Abtheilung nach Lazistau

ging und von dort in die Nahe von Tiflis kam^ um mit den Kha-

zaren
,
welche durch die kaspischen Thore in das persische Ge-

biet eingefallen waren und alles Land bis nach Atropatene hiu-

ein verheert hatten^ ein Biindniss abzuschliessen. Ziebel, der

Fiihrer der Khazaren^ empfing den Kaiser mit grosster Ehrerbie-

tung und wurde fiir seine Dienste glanzend belohnt
;

er erhielt^,

ausser werthvollen Geldgeschenken, kostbare Ohrringe und
Prachtkleider als Zeichen des hohen Ranges, den Heraklius

seinem neuen Bundesgenossen zugestand; sogar die Tochter des

Kaisers wurde ihm zur Frau versprochen und die Heirath kam
nur nicht zu Stande, weil der tiirkische Herrscher bald getodtet

wurde Ziebel iiberliess dem Heraklius 40000 Krieger und

1) Cf. Theophan. 1, 484. Cedren. 1, 727. Zonaras 14, 16. Hierher gehort

auch zum Theil, was Nicephorus p. 11 erzahlt.

2) Vgl. Nicephor. p. 21. Theophanes schreibt den Namen dieses Peldherm
PaCdTTj;, Cedrenus (1, 730) Nicephorus was am genaue-

sten zu der von den Armeniern iiberlieferten Form Roz-beh stimmtj diess ist

ein gewohnlicher Name unter den Sasaniden. Ibn Alathir 1, 348 nennt ihn

Rahzar,

3) Theophan. 1, 486 ot oe otapptjSavTsc Td; Kaaria? TruXac Ikp-

atoi ei;^d>.Xo’jatv ei; Tr,v ycupav tou Aopor^Y^'^* Dass es Atropatene sei, sagen die

Armenier bei Patkanian 1. c. p. 207.

4; Cf. Niceph. p. 18. 25.

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. III. 33
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iehrte dann in sein Land zuriick; von weiteren Operationen des

Kaisers ist indessen im Jahre 626 nicht mehr die Rede. Wahrend

dieser Vorgange war auch Shaken iiber den Euphrat gegangeii

und mit Theodor handgemein geworden; ein heftiges Unwetter^

welches die Schlossen dem persischen Heere ins Gesicht trieb^

entschied die Schlacht zum Nachtheile der Perser. Shaken nahm

sick die Niederlage seiner Armee, auf die man in Persien grosse

Hoffnung gesetzt hatte, so sehr zuHerzen^ dass er in eine Krank-

heit verfiel und starb; der erboste Khosrav II liess seinen Zorn

nock der Leiche entgelten. Auch das zweite persische Heer hatte

kein besseres Gliick : Shahvaraz belageite die Stadt Chalkedon uiid

iiberwinterte 62^; daselbst, ohne die Stadt nehmen zu konnen;

ebenso waren die Versuche der Avaren, Constantinopel zu nek-

men gaiiz vergeblich ;
nach dreizchntagigerBelagerung erkannten

sie die Fruchtlosigkeit ihrer Beiniiliungen und zogen wieder ab.

Das Resultat ware wahrscheinlich ein andere s gewesen, wenn sie

von den Persern unterstiitzt worden waren , denn diese waren in

der Belagerungskunst besser unterrichtet ais die Avaren ;
aber die

Perser hatten keine Flotte, und die rbmischeFlotte geniigte volL

kommen, uin jeden Yersuch der Landung zu vereiteln. Das

sanze Jahr verstrich, ohne dass die Plane Khosravs II ihrer Er-

fiillung einen Schritt naher gebracht worden waren. Unterdessen

holte Heraklius aus zu einem Schlage, welcher den Khosrav II

todtlich tretfen sollte.

Es ist aus unsern Quellen nicht ersichtlich , mit welchen

Yorbeieitungen Heraklius den Anfang des Jahres 627 zugebracht

hat. Erst im September des genannten Jahres finden wir ihn

in Armenien und zwar im Begritfe , im Yereine mit seinen tiii-

kischen Bundesgenossen einen Einfall nach Eran zu machen^ .

Zwar verliessen ihn nun die 40000 Khazaien, welch e die immer-

wahrenden AngrifFe der Perser und die Strenge des herannahen-

den Winters fiirchteten , aber Heraklius liess sick dadiirch nicht

entmuthigen und begann mit seinem eigenen abgehaiteten Heere

seine Plane durchzufiihren. Er zerstorte oder verwiistete Alles

in den Gegenden, welche er durchzogj und kam bereits am 1>.

October nach Chamaetha^j, wo er seinen Soldaten eine Woche

ij Cf. Theophan. 1, 4ST. Cedren. 1, 729.

2; Theophanes schreibtXatj.7rj9a, Cedrenus Xajj.aiild. Die AnsichtRawlin-
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zur Erholung gounte. Der dritten persischeu Armee unter Ryza-

tes iiel nun die Aufgabe zu^ das Land gegen diesen Einfall zu

vertheidigeii ; sie brach von Gazaka auf und folgte den Spuren

der Romer, oft dem empfindlichsten Mangel ausgesetzt in den

Gegenden ,
wo die Romer vorher alles Essbare mit sich genom-

men oder zerstort batten. Heraklius muss sicli bis Anfang De-

cembers in der Nahe des groben Zab aufgehalten haben, wahr-

scheiiilich um die Ankunft des Ryzates abzuwarten
; erst zu An-

fang des genannten Monats iiberschritt er den grossen Zab und

Ryzates that dasselbe, um seinem Feinde in die Ebene von Ni-

nive zu folgen^ wo schon so manche bedeutende Schlacht ge-

kampft worden war. Den Romern gelang es, bei einem kleiiiern

Gefechte einen vornehmen Perser zu fangen
;
von ihm erfuhr He-

raklius , dass Ryzates den bestimmten Hefehl babe eine Schlacht

zu wagen^j^ und dass ihm Khosiav 3000 Mann Yerstarkung

schicke, die aber noch nicht angekommeii seien. Diese Nachricht

bewog den Heraklius, ohne Yerzug die Perser anzugreifen, noch

ehe sie sich verstarken konnten. Am 12. December 627 wurde

bei Ninive eine grosse Schlacht zwischen den beiden Heeren ge-

schlagen, welche bis an den Abend dauerte ;
in ihr soil sich wie-

der Heraklius dutch seine Tapferkeit ausgezeichnet haben : mit

eigner Hand todtete er drei starke Perser, wiihrend er selbst nur

leicht verwundet wurde. Die Perser scheinen mit grosser Erbitte-

rung gekampft zu haben; ausser Ryzates Helen noch drei Fiihrer

und der grosste Theil des Heeres, 28 Feldzeichen kamen in die

Gewalt des Feindes, wahrend die Romer, wie sie behaupten, nur

50 Todte batten und eine grosse Anzahl leicht Yerwundeter, von

welchen nur noch 10 starben. Am Abende des Schlachttages blie-

ben die Perser auf dem Schlachtfelde stehen, nur wenig entfernt

von den Romern; erst wahrend derNacht zogen sie sich auf einen

steileii Hiigel zuriick, mit Zuriicklassung eiiies Theiles ihrer Hab-

seligkeiten, so dass den Romern am folgenden Morgen noch eine

reiche Beute zu Theil wurde
;
auch die Leiche des Ryzates war

sons (1. e. p. 91) ist nicht unwahrscheinlich, dass Chamaetha identisch sei mit

dem Orte, den Theophyl. 5, S Chnaitha nennt, cf. oben p. 4S9.

1) Nach den Armeniern [Patkanian 1. c. p. 207) war Ryzates ira Voraus

davon iiberzeugt
,

dass seine Truppen geschlagen warden mussten
;
Khosrav

aber hatte ihm auf seine Vorstellungen zur Antwort gegeben . wenn auch nicht

siegen, so konne er dock wenigstens sterben,

33 ^
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zuriickgeblieben , der die Homer den Kopf abschlugen. Barsa-

moises
,
der Fiihrer der iberischen Truppen

,
fiel ihnen sogar le-

bendig in die Htode. Obwol bald darauf (2 1 . December) bei dem
geschlagenen Perserheere die versprochene Verstarkung von 3000

Mann anlangte ^ so glaubte doch Heraklius diese demoralisirten

Truppen nicht weiter beriicksicbtigen zu miissen
, sondern be-

scbloss gerade auf Ktesiphon loszugehen
; dieser Schritt scbien

ibm das sicherste Mittel zu sein den Khosrav II zu zwingen, dass

er den Shahvaraz zuriickberufe. Von Neuem iiberschritt er den

grossen Zab, eine Abtheilung Beiterei legte die Wegstrecke zwi-

schen dem grossen und kleinen Zab in einer Nacht zuriick und
bemacbtigte sich der vier Brlicken, die iiber den letztern Fluss

fiihrten^ auf denen Heraklius am 23. December sein Heer gliick-

lich auf die andere Seite des genannten Plusses brachte, und
Weihnachten in Yesdem feierteij. Wahrend dieser Zeit erfuhr

Khosrav II den Tod des Ryzates und die Niederlage seines Hee-
res; er gab dem nun wieder verstarkten Reste desselben den Be-
fehl, womoglich dem Vorriickeii des Heraklius ein Ziel zu setzen;

diesen Weisungen kam das Heer insofern nach, als es wahrend
der Rasttage des romischen Heeres eiuen Yorsprung vor diesem

gewann und den wichtigen Uebergang iiber den Tornafluss^) be-

setzen koniite. Mittlerweile war auch Heraklius wieder aufgebro-

chen , hatte das konigliche Lustschloss Rusa ‘^) zerstort und er-

schien Ende December den Persern gegeniiber am Torna. Ein
Uebergang unter den Augen des Feindes ware fast eine Unmog-
liehkeit gewesen, aber Heraklius hatte die Stimmung des persi*-

1) 'haoEjx nennt Theophanes den Ort, Cedrenus ’Egosjjiov
;
das Chronic,

pasch. 1, 730 stimmt mit Theophanes
;
aber der Ort selbst lasst sich nicht

nachweisen.

2) Rawlinson fl. c. p. 92; hat tiberzeugend nachgewiesen, dass dieser

Tornafluss nicht der Adhem sein kann, wie man gewohnlich annimmt; Ende
December wurde dieser Fluss nicht so viel Wasser enthalten haben, dass er
den Uebergang eines Heeres aufhalten konnte, auch konnte eine Armee den
Zwisehenraum zwischen dem kleinen Zab und Adhem etwa 100 engl. Meilen)
nicht in 5 Tagemarschen durchschreiten. Der Torna ist uberhaupt kein Fluss,

sondern ein Zweig des grossen Nahrevankanals, der spater Qatdr genannt
wurde. Sein Bette ist etwa 100 engl. Ellen breit, eine Briicke fuhrt uber den-
selben in der Nahe von Eski Baghdad.

3) Busa ist unbekannt; Rawlinson vermuthet nicht unwahrscheinlich
einen alten Fehler fur Sura.
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schen Heeres ganz richtig beurtheilt
,

dasselbe wagte keine neue

Eegegnung, und ungehindert uberschritten die Romer den Torna

and lagexten sick in Beklam , wo sie ein konigliches Schloss

nebst grossem Parke vorfanden
;
im letzeren befanden sich wilde

Thiere zum Theil seltenet Art^ wie Strausse, aber auch Antilo-

pen^ wilde Schweine und andere Thier, die den Romern zur Be-

lustigung und Speise dienten. In Beklam waxen die Romer

nur noch 5 Meilen von Destagerd entfernt, wo Khosxav II ge-

wobnlich seine Residenz hatte; nachKtesiplion war er in 24 Jah-

ren nicbt gekommen^ weil einWahrsager zurZeit, als erDara er--

obert hatte_, ihm prophezeite^ dass jeneStadt ihmYerderben brin-

gen werde. Noch in Beklam horte Heraklius, dass ihn Khos-

rav II in der Nahe seiner Residenz bei einem Orte Barasroth^)

erwarte; dort sei ein tiefer, schwer zu durchsetzender Fluss in

der Nahe, und Yerstarkungen stromten von alien Seiten zu dem

koniglichen Heere. In Walirheit war jedoch Khosrav II bereits

seit dem 23. December nicht mehr in Destagerd, er war, sobald

ihm der Uebergang des Heraklius iiber den Torna gemeldet

wurde, heimlich — um keinen Aufruhr in der Stadt zu veranlas-

sen — durch ein Loch in der Gartenmauer entflohen und in drei

Tagen nach Ktesiphon geeilt, dort aber sofort iiber den Tigris

nach Seleucia^) gegangen; seine Gemahlin Sira und noch drei

Frauen sowie Tochter waxen bei ihm; die iibrigen Frauen und

Kinder hatte er in einen festen Platz nach Osten gesandt. Dem
persischen Heere war zuerst die Flucht des Konigs unbekannt

geblieben; erst nachdem derselbe schon eine Strecke weit ge-

flohen war, erhielt es den Befehl zum Abmarsch nach Siiden.

1) Theophanes schreibt BexXaXt, Cedrenus Bs/Adp,; letztere Form ist die

richtigere, wiewol BsY^dfi. yorzuziehen ware. In diesemNamen hat Rawlinson

(1. c. p. 94) scharfsinnig das Beit Germa der Syrer entdeckt, r ist hier von den

Griechen mit 1 vertauscht worden. Der Ort ist auch unter den Namen Karkh

und Beit Seluk bekannt und gait wahrend der Sasanidenzeit als Hauptstadt

des siidlichen Assyrien.

2) Es ist wol nicht zu bezweifeln
,
dass man den Namen Bapaopo)^ mit

Rawlinson (1. c. p. 95) mit Barazrud der Muhammedaner zu identificiren hat.

Diess ist ein Canal des Di&la unterhalb der Hamrinhiigel an einem Orte, wo

im Alterthume eine grosse Strasse sich hinzog.

3) Theophanes 1, 496 sagt : SeXeuxeiav 7iap rotpd oe Ilspcat? FoueSsaTjp.

Sehr wahrscheiniich ist Rawlinsons Vermuthung, dass dieses Wort so viel sei

als Wadi Sir, identisch mit demNahrSir der muhammedanischen Geographen.
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Als nun Heraklius in Beklam Kriegsrath gehalten hatte und wel-

ter marschirte, fand er keinen Widerstand, er nahm und zerstorte

das Schloss Bebdarch und feierte das Epiphaniasfest in Desta-

gerd2)_, wo KhosravII seine Schatze zuriickgelassen hatte, welche

nun in die Hande der Romer fielen, ebenso wie 300 Fahnen und

Feldzeichen, welche die Perser nach und nach den Romem ab-

genommen batten. Viele Kriegsgefangene
,

die aus Edessa und

Alexandrien nach Persien gebracht worden waren, begaben sich

nun unter den Schutz des Heraklius und hofften auf Riickkehr

in die Heimath. Die auch von den Romern bewunderten Palaste

des Khosrav II wurden bis auf den Grand zerstort
,
damit Khos-

rav II in eigener Person das Ungliick empfinden lerne, welches er

so oft iiber Andere gebracht hatte.

Trotz aller dieser Niederlagen war die Lage des Khosrav 11

doch immer keine verzweifelte. Selbst wenn Ktesiphon in die

Hand des Heraklius gefallen ware, so war doch immer noch das

ganze Eran in seiner Gewalt, und ein Widerstand des Konigs im
Yereine mit seinen Unterthanen wiirde den Romern ein weiteres

Vordringen schwer genug gemacht haben. Aber eben die Ein-

miithigkeit zwischen Khosrav II und seinen Unterthanen fing an

zu wanken. Nach Allem, was wir von dem Charakter des

Khosrav II wissen, war dieser nicht darnach angethan, ihm die

Liebe seines Volkes zu erwerben; die fortwahrenden Ungliicks-

falle riefen Zweifel hervor , ob er auch wirklich der Herrscher

sei, den der Wille des Himmels den Eraniern bestimmt habe ; die

unzufriedenen Elemente, welche im Staate der Perser niemals

fehlten, gewannen Kraft und Einfluss, und die Missgriffe, welche

Khosrav II beging, fachten leicht das im Verborgenen glimmende
Feuer zur bellen Flamme an. Auch in diesen triiben Zeiten hor-

ten die Hofintriguen nicht auf
; man spiegelte dem Khosrav vor,

Shahvaraz stelle sich auf Seite der Romer und zogere desshalb

1) Rawlinson (1. c.) vermuthet
,
dass diesem Schlosse die Ruinen von

Zindan entsprechen.

2} Destagerd bedeutet im Armeuischen ein Landgut
; diess wird wolauch

die Grundbedeutung des persischen Wortes sein. Die Muhammedaner nen-

nen den Ort
,
Deskere

;
die Localitat ist in den Ruinen von Eski

Baghdad sicher nachgewiesen. Cf. Rawlinson L c. Von Ktesiphon ist Desta-
gerd etwa 70 englische Meilen entfernt.
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seinem Heere zu Hiilfe zu kommen. Wakrscheiiilicli ^Yar die

Nachricht von der Untreue der Gesinnung des Shabvaraz unbe-

griindet, aber das Benehmen des Kbosrav II machte sie alsbald

znr Wahrheit. In einem Schreiben, das er heimlich an den Kar-

darigan i)
, einen dem Shabvaraz untergebenen General , ab-

schickte, befabl er demselben, dass er den Shabvaraz todten und
mit dessen Heere schlennigst nacb Eran eilen solie. Der Bote,

welcber diesen Brief zu iiberbringen hatte^ wurde von den Romern
gefangen und das Scbreiben kam in die Hande Constantins, des

Sobnes des Heraklius , 'welcber alsbald eine Zusammenkunft mit

Shabvaraz veranstaltete und diesem den aufgefangenen Brief

vorlegte. Aehnlicb wie friiher Bebram Cobin, falschte aucb Sbah-

varaz den Brief des Kbosrav II, als sollten mit ihm nocb 400 an-

dere Officiere das Leben verlieren; in dieser Form las er das

Scbreiben dem versammelten Heere vor und fragte den Kardari-

gan, ob er es wage diesen Befebl auszufiibren ? Allgemein war die

Entriistung des Heeres, Kbosrav II Avurde sofort des Thrones

verlustig erklart, die Belagerung von Chalkedon aufgegebeii und
mit den Romern Friede gescblossen

;
darauf setzte sicb das ge-

sammte Heer in BeAA'egung nacb Eran, um dort mit den Romern
gemeinscbaftlicb der Herrscbaft des Kbosrav II ein Ende zu

macben.

Wahrend dieser Vorgange im Westen Avare es dem Khos-

rav II immer nocb freigestanden , den fiir ihn so unbeih^ollen

Krieg durcb einen billigen Frieden zu beendigen. Heraklius gab

sicb keinen Tauschungen iiber die Tragweite seiner Siege bin,

er scbrieb von Destagerd aus an* Kbosrav II und betbeuerte,

dass er nur notbgedrungen und mit Widerwillen das persische

Gebiet verbeere, er bescbwor ibn Frieden zu macben und den

Brand zu Idscben, ebe derselbe ganz Persien ergriffen haben

werde. Kbosrav II in seiner Verblendung verwarf diesen heilsa-

men Yorscblag und vertraute auf seine Armee, die er mit dem
letzten AufAvande seiner Krafte zusammengerafft und in die er

Alles eingereibt hatte, was Waffen tragen konnte; selbst Weiber

sollen ibr angebort haben. Dieser ziemlicb werthlosen Streit-

macht fligte er 200 Elephanten bei und ernannte an Stelle des

1 Ueber diesen Titel vergl. man oben p. 46T. A. 2.
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gefallenen Ryzates den Gusdanaspes i) zum Oberbefehlshaber,

dem er befabl bis an den Fluss Narban^) vorzuriicken und alle

Briicken iiber denselben abzubrechen. Heraklius war somit zur

Fortsetzung des Kampfes gezwungen. Er brach also (7. Januar)

von Destagerd auf, zunachst, um seinen Marsch gegen Siiden

fortzusetzen und Ktesiphon einzunehmen ; als er aber horte,

dass eine persische Aimee den Weg verlege^ schickte er Georg,

den Befehlshaber der armeniscben Truppen, ab — denselben, der

den Uebergang iiber den kleinen Zab ermoglicht hatte — um
nachzusehen, ob er keinen Uebergangsort fur das Heer finden

kbnne. Als nun dieser ihm den Bericht brachte, dass die Briik-

ken alle abgebrochen und keine Stelle fur den Uebergang geeig-

net sei , da gab Heraklius seinen Plan auf, Ktesiphon selbst an-

zugreifen, und wandte sich iiber Siazur, Yesdem, Chalchas und

den kleinen Zab wieder nach Ganzaka^) ; auf dem Wege dahin

erfuhr er wichtige Begebenheiten. In der Gegend von Siazur

hatte namlich Heraklius den ganzen Februar hindurch verweilt,

da er dort Lebensmittel in Fiille vorfand ; im Marz begab er sich

nach Barzan^j, wo er 7 Tage verweilte, und seinen General Me-

1} Die Handschriften schwanken bedeutend iiber die Form dieses Na«

mens; Theophan. 1, 499 nennt ihn Fou'^oapo’Jv'x;, Cedren. 1, 734 Fouvooucpotiv-

00?, das Chron. paschal. 1, 728 schreibt Foopoa'^aa^ioc, aber 1, 731 FouooavdaTra.

Ich halte die letztere Form fiir die richtigste; es ist yvol dasselbe Wort, das

Menander schreibt (s. oben p. 449} i. e. neup. Gushasp,

2) Nap^dv steht Chron. pasch, 1, 731. Napj3a bei Cedren. 1, 733. Theo-

phanes schreibt falschlich ’Ap^a?. Es ist hier, wie Rawlinson 1. c. p. 97 gezeigt

hat
,
nicht an den Diala zu denken

,
sondern an den Nahrevancanal, der etwa

11 engl. Meilen von Taq-i-Kesra oder Ktesiphon vorbeifloss und an jener

Stelle dem Tigris anBreite ziemlich gleich kommt. Ueber ihn fuhrte zuKhos-
ravs II Zeit eine Briicke, um den Verkehr zwischen Destagerd und Ktesiphon

zu erleichtern.

3) Den Weg des Heraklius hat Rawlinson 1. c. p, 98 mit grosser Wahr-
scheinlichkeit nachgewiesen : er bog bei Qasr-i-Shirin von der Hauptstrasse

nach Ktesiphon ab und begab sich durch den District Zohab nach Shahrizur,

indem er den Didla bei Ban^khilan iiberschritt. Den Namen der letztern

Stadt schreibt das Chron. pasch. 1, 730 Stapaoupojv, Theophanes 2 tdJoopov, Raw-
linson 1. c. setzt den Ort in die Gegend der Ruine Yasin Teppe.

4) Rawlinson 1. c. p. 98 findet Barzan wieder in der Stadt, welche die

Kurden Berozeh nennen. Vielleicht ist es aber nur das persische Wort QjjJ,

barzan, District.
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zezios ausschickte um zu fouragiren; dieser traf den persischen

General Gusdanaspes und fiihrte ihn zuHeraklius ; von ihm hdrte

Heraklius, was sich mittlerweile in Ktesiphon begeben hatte.

Als Khosrav II in Seleukia verweilte^ war er heftig an der Dys-

enteric erkrankt^ und beschloss fur alle Falle den Merdasas,

einen jiingern Sohn der Sira, zu seinem Nachfolger zu ernennen.

In dieser Absicht war er wieder nach Ktesiphon zuriickgekehrt,

begleitet von Sira und ihren Sohnen Merdasas und Saliaros ^
,

wahrend er seinen Erstgebornen Siroes-) und seine iibrigen

Sohne in Seleukia zuriickliess 3] . Das Vorhaben des Khosrav II

wurde dem Siroes verrathen , der seine Kechte zu wahren ge-

dachte; dabei schien ihm die Hiilfe seines Freundes und Milch-

bruders Gusdanaspes am dienlichsten zu sein
; er Hess ihn also

bitten, zu einer Berathung iiber den Fluss zu kommen. Gusda-

naspes, der, wie wir wissen, den Oberbefehl iiber die Armee des

Konigs iibernommen hatte, getraute sich nicht dieser Aufforde-

rung zu folgen, und antwortete dem Siroes, er moge ihm seine

Wiinsche schriftlich mittheilen. Siroes benachrichtigte ihn nun

von den Absichten seines Vaters und forderte Gusdanaspes auf

mit dem Heere zu ihm iiberzugehen, er werde ihn und die Fiili-

rer, welche mit ihm Gemeinschaft machen wiirden, mit Ehren

und Gliicksgiitern iiberhaufen, den Sold der Soldaten vermehren

und mit Heraklius Frieden schliessen, sobald er Konig w^are.

Gusdanaspes zog nun 22 Fiihrer auf seine Seite, und am 23. Fe-

bruar^'i vereinigten sie sich mit Siroes, bei dem sich auch zwei

Sohne des Shahvaraz, der Sohn des Esdim und verschiedene an-

dere vornehme Perser befanden. Gusdanaspes wurde mit fiinf

Andern von der Umgebung des Siroes zu Heraklius geschickt,

mit dem sie eine Vereinigung erzielen sollten; im Falle desMiss-

lingens der Unternehmung beabsichtigten die Yerschw^orenen,

1) Man hat langst gesehen, dass diess der Name Shahriar ist, den auch in

morgenlandischen Quellen ein Sohn des Khosrav 11 fiihrt.

2) Siroes, im Persischen
,
Shiruye, heisst Sohn der Sira; es ist

wol der im J, 594 geborne Prinz, von dem p. 500 die Rede gewesen ist. Die

Morgenlander machen ihn zum Sohne der griechischen Prinzessin Mariam^

die nie existirt hat.

3} Theoph. 1, 500 t6v oe TrotoTOToxov aOtoj ulov Stpor^'^ xal dSeXcpou;

a'jToD xal vdc auTou eiaaev tou TCOTOcp-oo.

4] Theophanes nennt aus Versehen den 23. Mto.
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dem Heraklius ganz sich in die Arme zu werfen. Heraklius nahm
die Gesandtschaft sehr wohlwollend auf und rieth dem Siroes,

die Gefangnisse zu ofFnen und die in diesen befindliclien kriegs-

gefangenen Homer zu bewaffiaen. Siroes befolgte diesen Rath,

doch scheint es besonderer xAnstrengungen nicht mehr bedurft zu

haben
,
denn Khosrav II wurde von xAllen verlassen und wollte

entfliehen , aber seine Flucht wurde vereitelt und er fiel lebend

in die Hande der Verschworenen. Sein Schicksal ^yar dem seines

Vaters sehr ahnlich. Sein SohnMerdasas (^Nlerdan-shah), den er auf

den Thron hatte erheben wollen, wurde vor seinen Augen hinge-

richtet
;

dasselbe Schicksal theilten bald darauf seine ubrigen

Sohne; Khosrav II selbst wurde von seinem Sohne verurtheilt, in

einem finstern Hause, in welchem er seine Schatze zu verwahren

pflcgte^ Hungers zu sterben. Als er am flinften Tage noch nicht

todt war, wurde er mit Pfeilen getddtet (28. Februar 628).

Die meisten der von mir benutzten morgenlandischen Quel-

len iibergehen den rdmischen Krieg des Khosrav II ganzlich und
berichten bios, dass derselbe gegen das Ende seiner Regierung

schlecht und gottlos wurde
, wodurch dann sein trauriges Ende

erklarlich wird. Nur Mirkhond giebt (p. 401 flg.) einen kurzen,

Ibn Alathir (1, 346 flg.) einen langern Rericht mit zu eigenthiim-

lichen Abweichungen, als dass wir sie iibergehen konnten. Ziern-

lich richtig giebt letzterer an, dass dieRomer den Mauricius getodtet

und den Phokas zum Kaiser gemacht batten
,
der Sohn des Mau-

ricius sei aber zu Khosrav II geflohen , und in dessen Interesse

habe dieser den Krieg gegen Eyzanz begonnen. Drei Feldherren

w^erden genannt, die sich in diesem Kriege auszeichneten ; Roran,

der in Syrien vordrang und bis nach Jerusalem kam, wo er das

heilige Kreuz wegnahm und an Khosrav II sandte. Der zweite

war Shahin, der mit einem andem Heere nach Aegypten vor-

drang und die Schliissel von Alexandrien an Khosrav II schickte.

Der dritte und grdsste war Ferkhan, benannt Shahrberazi)
; die-

ser drang bis in die Nahe von Constantinopel vor und verwiistete

die romischen Landschaften, konnte es aber nicht dahin bringen,

dass die Rdmer den Sohn des Mauricius als Kaiser anerkannten,

sie todteten aber den Phokas und setzten den Heraklius»an seine

1) Die gedruckte Ausgabe iiest wofur nattirlich zu

verbessern ist.
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Stelle. Dieser, durcli Traume ermuthigt, zog auf einem Wege,

auf dem ihm Shahrberaz nicht begegnen konnte, und kam iiach

Arraenien, von da ging er liber Jezira nach Nisibis; Khosrav II

aber schickte aiif diese Nachxicht ein Heer nach jNlosul mit der

Weisung dort zu warten, zugleich rief er auch den Shahrberaz,

damit sie beide zugleich den Heraklius fassen und besiegen

konnten. Nun wird aber ferner erzahlt^ dass Khosrav II dreimal

dem Shahrberaz befohlen habe seinen Bruder Ferkhan zu tddten;

dreimal habe sich dieser geweigert, darauf wurde er abgesetzt,

und Ferkhan erhielt nun den Auftrag den Shahrberaz zu todten.

Beide Bruder verstandigten sich, zogen mit ihrem Heere aus, um
zu Heraklius zu stossen und mit diesem vereint den Khosrav II

zu bekriegen
;

sie wurden von Heraklius natiirlich mit offenen

Armen empfangen. Als Khosrav II horte, dass Heraklius nach

Nisibis gekommen sei, da schickte er denE^zarmit 12000 Mann
ab, um sich bei Mosul aufzustellen und den Febergang des He-
raklius liber den Tigris zu verhindern, wahrend er selbst in Des-

kere stehen blieb. Eahzar erfuhr durch seine Spione, dass das

Heer des Heraklius 70000 Mann stark sei, er meldete dies dem
Khosrav II und machte ihm bemerklich, dass er es nicht Avagen

diirfe, bei der geringen Zahl seiner Truppen eine Schlacht anzu-

nehmen , aber Khosrav II bestand auf seiner Ansicht
, dass er

Widerstand leisten mlisse. Eahzar konnte den Uebergang liber

den Tigris nicht verhindern, er kampfte mit Heraklius und fiel,

mit ihm 6000 Mann seines Heeres. Khosrav II konnte sich nun
weder in Deskere, noch liberhaupt im offenen Felde mehr halten,

er verschanzte sich in Ktesiphon und suchte durch List zu errei-

chen, was mit Gewalt nicht zu erlangen war. Er rief einen Mdnch
aus einem christlichen Kloster bei Ktesiphon und betraute ihn

mit einem Briefe an Shahrberaz , in welchem er ihn hochlich be-

lobte, dass er seinen Auftrag so gut ausgeflihrt und den Hera-

klius nach Persien gelockt habe, er, Khosrav II, werde nun hach-

stens mit einem grossen Heere herbeikommen
,
Heraklius, von

alien Seiten eingeschlossen, werde gefangen genommen werden

und von seinem ganzen Heere kein Mann nachGriechenland ent-

kommbn. Diesen Brief liberlieferte der Monch nicht dem Shahr-

beraz, sondern dem Heraklius, wie das Khosrav II gar nicht an-

ders erwartet hatte. Es war auch dafur gesorgt worden, dass die

Edmer zu gleicher Zeit einen Mann aufgriffen, der einen (gleich-
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falls gefalschten) Brief des Shahrberaz an Khosrav II bei sich

hatte^ in welcbem dieser von seinem Konige zu wissen verlangte,

wo sie zusammentreffen sollten. Heraklius zweifelte nun nicht

mehr, dass er einem ausserst gefahrlicben Anschlage auf die Spur

gekommen sei^ und zog sich fluchtartig in sein Reich zuriick .

Der Tod des Khosrav II und die ihm vorausgehende Rebel-

lion wird von den verschiedenen morgenlandischen Erzahlern ab-

weichend von dem oben gegebenen zuverlassigen Bericht der By-

zantiner geschildert; es verlohnt sich aber kaum der Miihe, alle

Abweichungen dieser keinenfalls historischen Erzahlungen anzii-

geben. Wir folgen wieder hauptsachlich dem Bericht desKonigs-

buches, dem wir einige bemerkenswerthe Ziige aus andern Quel-

len beifiigen. Alle morgenlandischen Quellen setzen die Revolu-

tion durchaus nicht in Zusammenhang mit dem romischen Kriege^

sondem betrachten sie lediglich als eine Folge der Ungerechtig-

keiten, zu welchen sich Khosrav II gegen das Ende seiner Regie-

rung hinreissen Hess. Dahin rechnet Tabari (2, 328) namentlich

die Bedriickung der Unterthanen ^ von denen er durch Zad Far-

rukh die Steuerriickstande von 20— 30 Jahren eintreiben Hess,

weil er bei seiner verschwenderischen Lebensweise viel Geld

brauchte, die Hinrichtung der Officiere, welche sich im rbmi-

schen Kriege schlecht geschlagen batten, endlich die Behandlung

seiner 17 2) Sohne, denen er nicht zu heirathen erlaubte und sie

in strengem Gewahrsam hielt, undeiniges Andere dieser Art. Nach
der Erzahlung des Konigsbuches war der oben erwahnte Zad
Farrukh einer der hauptsachlichsten Anstifter der Verschworung,

er wusste ein Heer zu gewinnen , mit dem der General Tokhuar

gegen das Gefangniss^] zog, wo Shiruye, von 6000 Mann be-

1) Das Ende dieser Erzahlung, die von Khosrav II angewandte List, ist

das Einzige, was sich bei Firdosi von dieser Erzahlung findet; auch begniigt

sich das Kdnigsbuch mit einem einzigen gefalschten Briefe, dessenUeberbrin-

ger sich geflissentlich von den Bomern aufgreifen iasst und von dem nicht

gesagt wird, dass er ein Christ gewesen sei.

2) Siebzehn Sohne giebt Tabari (2, 346} dem Khosrav 11, das Konigs-
buch kennt nur 16, Hamza (p. 61) sogar 19; dieNamen der 18, welche ermor-

det wurden, zahlt er auf.

3) In der gedruckten Ausgabe Ibn Alathirs (1, 360) heisst der Ort, wo

die Sohne des Khosrav 11 aufbewahrt werden, das Richtige ist ^
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wacht , verweilte. Dieser soil sich anfangs geweigert haben dem

Aufstande gegen seinen Vater beizutreten , bis man ihm bedeu-

tete, dass es in diesem Falle eben statt der 16 Thronerben bios

15 geben werde; diese Worte, die dem Shiruye deutlich erken-

nen liessen, dass es sich um sein Leben handle, bewogen ihn

jeden Widerstand aufzugeben. Wahrend das Gefangniss gestiirmt

wurde, befand sich Zad Farrukh im Palaste und sorgte dafdr,

dass Niemand die Nachricht von dem, was in der Stadt verging,

dorthin bringen konne ; als in der Nacht sich Alles zur Rube be-

geben hatte, wurde Shiruye unter dem Namen QobM zum K6-

nige ausgerufen. Als Khosrav II diesen Ruf vernahm, entfloh er

aus dem Palaste und verbarg sich in dem anstossenden Parked),

so dass er am Morgen , als die Rebellen in den Palast drangen,

nicht gefunden wurde; die Noth zwang ihn indessen im Laufe

des Tages Kleinodien verkaufen zu lassen, um Lebensmittel zu

erhalten, dadurch wurde sein Aufenthalt bekannt und er selbst

gefangen.

Wie Khosrav I durch seine Liebe zu den Wissenschaften,

so ist Khosrav II bekannt durch seine Reichthiimer und seinen

Luxus ; im Mujmil werden sechs Schatze aufgezahlt, im Konigs-

buche acht , alle wohlgefiillt mit grossen Kostbarkeiten
;
andere

Schriftsteller vermehren die Zahl derselben auf 100, Sie gaben

ihm die Mittel zu den grossen Unternehmungen, 'welche auf ihn

zuriickgefiihrt werden , unter welchen sein noch in Ruinen vor-

handenes Schloss in Ktesiphon (Taq-i-Kesra) besonders hervor-

zuheben ist. Nach dem Mujmil haute er in Kenkaver (zwischen

Baghdad und Ramadan) ein grossartiges Schloss far seine Ge-

mahlin Shirin; einen von ihm erbauten Feuertempel zu Barmin

in Kirman erwahnt Hamza. Vie! ist auch die Rede von der

Grosse seines Harems, in welchem sich 12000 Frauen befunden

haben sollen, und von dem grossen Luxus, mit dem er zu reisen

und auf die Jagd auszuziehen pfiegte. Auch zweier ausgezeich-

iieter Sanger wird gedacht ,
Sergesh (Sergius) und Barbed, die

sich an seinem Hofe aufgehalten haben sollen.

y
Nahr-sir oder Nahr Shir, abgekiirzt aus NahrAr-

deshir, Name einer Stadt in Babylonien. Cf, Rawlinson 1. c. p. 97.

1 ;
Offenbar ist hier die Entweichung des Khosrav II aus dem Schlosse

von Destagerd von der Sage benutzt worden.
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23. Qobadll. Diesem Fursten giebt FMosi und Talari

(2, 347) eine Regierungszeit von 7 Monaten, Hamza dagegen so-

wie Ibn Alatbir (1^ 364)^ Mirkhond p. 409) von 8 Monaten, Mujmil

schwankt zwischen 8 und 5 Monaten. iNIasudi giebt ihm ein Jahr

und 6 Monate^ ein armenischer Geschichtschreiber ein Jahr, ein

anderer 2 Jahre (Patkanian 1. c. p. 217). Patkanian, Richter und

Clinton setzen ihn in das Jahr 628, und zwar wurde er (Chroii.

pasch. i, 729) am 25. Februar 628 gekront; sein Tod diirfte im

October desselben Jahres erfolgt sein.

Das erste und wichtigste Geschaft, welches der neue Konig

zu besorgen hatte, war die Entfernung der Feinde aus seine

m

Lande durch den Abschluss eines Friedens. Heraklius hatte mitt-

lerweile Ganzaka, das Ziel seines iVIarsches, erreicht, dort traf er

Lebensmittel in geniigender Fulle, obwol dieEinwohner meisten-

theils entflohen waren. Dorthin kamen zwei Abgesandte des Qo-

bad II, einPerser und ein Armenier; sie brachten einen Brief des

Ministers Chosdaes ^
^
welcher anzeigte, dass Siroes auf den Throii

erhoben worden sei, und einen Geleitsbrief fur Chosdaes selbst

verlangte, da dieser durch die Menge der getcidteten Perser, die

er auf dem Wege fand, beunruhigt wurde; er hatte desshalb in

einem Orte, Namens Arman, Halt gemacht. Am 25,Marz schickte

Heraklius mehrere vornehme Romer ab
,
um den persischen Ge-

sandten einzuholen, aber am 30. Marz erhielt er die Nachricht,

dass seine Gesandten des heftigen Schneefalles wegen den Berg

Zara ^) nicht passiren konnten
;
dasselbe war mit dem persischen

Gesandten der Fall, der auf der andern Seite des Passes ver-

weilte. Am 3. April kam ein anderer Gesandter des QobM II bei

Heraklius an, um iiber den Frieden zu unterhandeln ^), der unter

ziemlich billigen Bedingungen zu Stande kam. Die Perser muss-

ten selbstverstandlich alle roinischen Gefangenen freigeben,

Edessa, Palastina, kurz alle roinischen Besitzungen raunien,

1) Shahn. p. 2026, 5

:

sUw 8^3^

2) Chron. pasch. 1, 730 £/ovto; ovo[jlo( Xoioar,, y.al d;»(u>xa 'Pocavav. Letz-

teres Wort sollteworPaa^dv heissen
;
razban heisst der Beamte, M^el-

cher dem Konige die Gesuche der Unterthanen zu vermitteln hat.

3) Nach Rawlinson 1. c. p. 99 ist der Berg Zara der Pass von Baneh.

4; Cf. Theophan. 1, 503, Nicephor. p. 22. Sein Xame ist Phai’ak
, Chron.

pasch. 1, 733;.
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deien sie sich bemachtigt batten, und ebenso das heilige Kreuz

wieder zuriickstellen , welches Shahrberaz aiis Jerusalem ent-*

fiihrt hatte,

Ausser diesem allerdings wichtigen Ereignisse wissbn un-

sere abendlandischen Quellen nichts von Qobad II zu erzahlen.

Auch die morgenlandischen Quellen fiigen keine weitere That-

sache hinzu
; nach diesen Berichten, wenn sie wahr waren, wiirde

das Benehmen des Qobad II viel eher zu entschuldigen sein als

nach den abendlandischen. Sie behaupten, dass Qobad II nur

mit dem aussersten Widerstreben babe seinen Vater todten las-

sen, dass er aber von dem Heere und seinen Anhangerii hierzu

gezwungen wurde, weil diese erwogen, dass sonst leicht die Ver-

haltnisse sich andern und Khosrav II wieder auf den Thron kom-
men konne; bei der bekannten Grausamkeit desselben war es

dann sicher genug, dass keiner der Empdrer am Leben gebliebeii

ware. Getddtet wurde Khosrav II iiachFirdosi von einem gewis-

sen Mihr Hoimazd, einem ganz verkommenen Menschen, der

sich fur Geld zu dieser That bequemte; spatere Schriftsteller

haben den Yorgang auf eine durchaus unwahrscheinliche Weise

ausgesponnen. Auch die Ermordung der Sdhne des Khosrav II

schreibt das Kdnigsbuch nicht dem Qobad II selbst zu , sondern

den Verschworenen, in derenHanden der neueKonig ein Avillen-

loses Werkzeug war. Der unvermuthete Tod Qobads II ist wahr-

scheinlich der Pest zuzuschreiben
, welche nach manchen Berich-

ten damals in Eran gewiithet haben soil . doch behauptet das

Konigsbuch, er sei dutch Gift aus dem Wege geraumt worden.

Andere, wie Tabari, lassen ihn aus Trauer iiber die Vorwiirfe

sterben, die ihm seine Schwestern iiber die Ermordung ilirer Brii-

der machen. — Y ahrend der Regierung Qobads II starb auch

Shirin, die Gemahliu des Khosrav II, sie veigiftete sich selbst

am Grabe Hires Gemahls, da sie nicht in den Harem des neuen

Kdnigs aufgenommen weiden wollte .

1) Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte erfunden
;
Sira muss damals

schon bejahrt gewesen sein. Das Konigsbuch I'Shahn 2047. 7 v. u.) giebt der

Shirin vier Sbhne : Nestur, Shahx’iar, Firud und Merdanshah; der erstere

wird bei Hamza nicht genannt
,
es durfte IShiruye selbst an seine Stelle zu

setzen sein.
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24. Ardeshir Auch iiber diese kurze Eegiening

schwanken die Angaben ausserordentlich. Theophanes tind

Cedrenus geben ihm 7 Monate, Firdosi in der Ueberschrift 6 Mo-
nate^ im Texte nur zwei Monate und 4 Tage^]

, Masudi (2, 233)

fiinf Monate , aber Tabari
[
2

, 348) 18 Monate (die beiden letzten

Angaben findet man auch bei Mirkhond (p. 410) ), die Armenier

sogar 2 — 3 Jahre. Eichter^ Mordtmann und Patkanian iassen

ihn von 628— 29 regieren^ Muralt vorn Anfange des Jahres 629,

Clinton vom October 628 bis Marz 629. Ueber seine Eegierung

sagen die abendlandischen Quellen Nichts, die morgenlaiidischen

iiicht viel ;
die letztem sind dariiber einig

, dass er auf Anstiften

des Shahvaraz ermordet ward. Nach dem Konigsbuche hiess sein

oberster Heerfiihrer Perdz Khosrav und sein Minister Bar Asa.

Masudi, Tabari, Mirkhond und die Armenier behaupten, Arde~

shir III sei erst sieben Jahre alt gewesen, was auch ganz wahr~

scheinlich ist; Tabari (2, 347) kennt sogar eine Tradition, nach

der er nur ein Jahr alt w^ar, und dass Mihr-Hasis ^) zu seinem

Minister und Vormunde ernannt worden sei
;
nach Firdosi miisste

er jedoch ein erwachsenener Mann gewesen sein. Nach dem Ko-
nigsbuche wird er auf Anstiften des Shahvaraz und Zad Farrukh

von Peroz Khosrav nach einem Gastmahle ermordet, nach Ta-

bari scheint es, dass ihn Shahvaraz selbst ums Leben brachte.

Eigenthiimlich ist die Erzahlung bei Ibn Alathir (1, 364) : Es be-

gab sich Ardeshir III und sein Minister nach Ktesiphon, dorthin

kam Shahvaraz und belagerte sie, konnte aber die Stadt uicht

einnehmen; durch List gelang es ihm, vom Befehlshaber der

Leibwache und dem Herzoge des Siidreiches die Oeffnung eines

Thores zu erwirken, durch welches er eindrang ; in dem dadurch

entstandenen Getiimmel verier auch Ardeshir III sein Leben, unil

mit ihm erlosch der Mannesstamm der Sasaniden. Die bereits in

Eran herrschende Yerwdrrung konnte dadurch nur noch vergros-

1) So heisst dieser Konig bei den Morgenlandern
,
Theophanes und Ce-

drenus nennen ihn ASecrjp.

2 Shahn. 2053, 16;

3) So lautet derName bei Tabari, wahrend Ibn Alathir 1 , 364

Bahadur Jasnas schreibt.
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sert werden , und das Reich wurde die Beute eines Abenteu-
erers

.

Wir folgen dem Beispiele des Hamza und Mujmil, indem
wir den Usurpator Shahvaraz nicht zu den Sasaniden und mithin
auch nicht zu den rechtmassigen Konigen zahlen ,

zu welchen er

nicht gehort. Theophanes giebt ihm zwei^ Cedrenus 8 Monate,

Tabari (2^ 348) 40 Tage, Masudi 20Tage; beide Ansichteii kennt

Mirkhond (p. 4 [ 1) , der noch eine dritte hinzufugt , dass diese

Herrschaft des Shahvaraz ein Jahr gedauert habe^ eine Ansicht,

welche auch die Armenier theilen (Patkanian 1. c. p. 221). Seine

Eegierung ist jedenfalls in das Jahr 629 zu setzen. Es ist ganz

wahrscheinlich, dass Shahvaraz, der wusste, dass nach Qobads II

Tode nur noch ein einziger Sprossling des Hauses der Sasaniden

vorhanden sei, die Zeit fur gekommen erachtete, den Plan des

Behram Cobin wieder aufzunehmen: sich selbst auf den Thron

zu setzen i) und eine neue Dynastie zu begriinden. Gliicklicher

als Behram, gelang es ihm, das einzige Hinderniss, Ardeshir III,

zu beseitigen ; wenn er sich dennoch nicht auf dem Throne er-

halten konnte, so muss man diess, nach den Erzahlungen des

Konigsbuches, seiner eigenen Unfahigkeit zuschreiben. Im Ge-

fiihle, dass ihm jedesRecht auf den Thron mangle, stiitzte er sich

ganz auf dasHeer, welches er durchFreigebigkeit und grosseGe-

lage bei guter Laune zu erhalten suchte. Die von den fruheren

Regenten gesammelten Schatze waren auf diese Weise in wenig

Wochen vergeudet, und da Shahvaraz von der Verwaltung nichts

verstand , sich auch mit Geschaften sehr wenig befasst zu haben

scheint, so entstand Unordnung und Unzufriedenheit, und Shah-

varaz wurde urns Leben gebracht von einem Manne aus Istakhr,

der merkwiirdiger Weise Shahran-guraz genannt wird. BeiFirdosi
£

flihrt Shah-varaz den dunklen Beinamen Ferayin ^bn

Alathir giebt ihm aber den Namen Ferkhan^). Nach manchen

1) Nachibn Alathir war Shahr-beraz zornig, weil er bei der Wahl des

Ardeshir III nicht befragt worden war
,
ein sehr nichtiger Grund

, wenn man
bedenkt, dass gar keineWahl moglich war; auch soli er die herrschende Hun-

gersnoth — ohne Zweifel eine Folge des Krieges — der Schuld Ardeshlrs zu-

geschrieben haben. Nach den Armeniern hat Heraklius den Shdh-varaz an-

getrieben und unterstiitzt , was auch durchaus wahrscheinlich ist. Cf. Nice-

phor. p. 24,

2) Mirkhond und Masddi erwahnen noch einen andem Herrscher
,
wel-

Spiegel, Eran. Altertliumskunde. III. 34
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Nachrichten (Nicepli. p- 24) hat erst Shahvaraz das heilige Kreuz

zuriickgegeben 5 nach manchen Morgenlandem geschah es erst

unter Burandokht.

25.Burandokht^). Nachdem kein Sprosse mannlichen Ge-

schlechtes aus dem Hause Sasans mehr zu finden war, folgten

die Tochter des Khosrav 11, und zwar zuerst Burandokht, Die

Annenier bezeichnen sie als Frau des Khorhem (Patkanian 1. c,

p. 222), d. i. des Shahvaraz; es ist nicht unwahrscheinlich, dass

dieser dadurch sich legitime Anspriiche zu erwerben trachtete,

dass er eine Tochter aus dem Konigshause heirathete . Firdosi

giebt ihr eine Regierung von 6 Monaten ^) , Theophanes und Ce-

drenus 7 Monate, Hamza, Tabari, Ibn Alathir und Mirkhond

1 Jahr und 4 Monate, Masudi
1

Y

2 Jahr, die Armenier (Patkanian

1. c. 223) sogar 2 Jahre. Merkwiirdiges scheint unter ihrer Re-

gierung Nichts vorgekommen zu sein, Firdosi erwahnt bios, dass

sie den Peroz Khosrav, den Morder des Ardeshir HI, auf ein wil-

des Pferd binden und zu Tode schleifen Hess; nach den Arme-
niern wollte sie Khorok-Ormizd

,
der Statthalter von Atropatene,

heirathen; mit verstellter Zustimmung lockte sie ihn in ihreNahe

und Hess ihn dann umbringen. Sie soil eines natiirlichen Todes

gestorben sein.

Eine grosse Anzahl von Schriftstellern : Hamza, Mujmil,

Masudi, Tabari, Ibn Alathir und Mirkhond erwahnen hier wieder

eiuen Konig, den das Konigsbuch nicht aufzahlt und den wir

cher der Bdrandokht vorherging; nach Mirkhond (p. 411) hiess er Jevinshir

Kesra und war ein Sohn der Gurdiya, der Schwester des Bahram Cobin und
regierte 1 Jahr. Nach Masudi hiess er Kesra ben Qobad ben Eberwiz

,
er

lebte bei den Tiirken und wurde auf dem Heimwege erschlagen
;
seine Herr-

schaft wahrte 3 Monate. Wahrscheinlich ein Abenteurer
, der sich fiir einen

Prinzen ausgab.

1) Die Ausgabe des Konigsbuches schreibt Piirandokht
; dass aber Buran

der richtige Name ist, erhellt daraus, dass die Armenier ihn Bor schreiben;

auch Theophanes nennt sie BopavTj, Cedrenus aber Bapatir^.

2) Masddi behauptetet , Azermidokht sei Schuld an dem Tode des Shah-
vardz gewesen, sie habe ihm eine Schlinge gelegt. Demnach miisste sie seine

Frau gewesen sein.

3) Shahn. 2058, 4:

-5^ sL/3
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deswegen gleichfalls nicht in imsere Liste aufnehmen. Sein viel-

fach verdorbener Name lautet Pcroz Khashnusbbende, Khashnusb-

fende oder auch Khasbnushdtdp) . Hamza giebt ihra nur eineKe-

giemng von etlichen Tagen, Mujmil 6 Tage, Ibn Alathir und

Mirkhond einen IVIonat^ Masudi 2 Monate. Ibn Alathir berichtet,

er babe zu den entfernteren Verwandten des Khosrav 11 gehort^

das Heer babe ibn getodtet^ weil es mit seinem Lebenswandel

nicbt zufrieden war. Die Arnic^nier setzen nacb Burandokbt einen

Khosrav aus der Familie Sasjin. (Patkanian 1. c. p. 224.)

26. Azermidokbt^j. Ijiese zweiteTocbter des Kbosrav II

ist dem Theopbanes und Cedrenus uubekannt; Firdosi lasst sie

4 Monate regieren , Hamz^ 0 Monate
,
ebenso Mujmil, Tabari,

Ibn Alathir, dagegen Masudi I Jabr und 4 Monate, dieArmenier

1 Jahr (Patkanian 1. c. 225), Das Konigsbucb weiss gar nichts

iiber diese Fiirstin mitzutboilen
;
manche Schriftsteller (Tabari,

Ibn Alatbir, Mirkbond) erwiiliiien hier den Heirathsantrag, den

die Armenier der Eurandf7kht machen lassen, nennen da-

bei aber nicbt einen Statth^lter von Atropatene, sondern den

Farrukb Hormuz, Stattbaltei' von Khorasan und Vater jenes Ru-

stem, der bei Qadesiyya fiel, Es heisst aucb, dass Rustem um
seinen Vater zu rachen nach Ktesipbon gegangen sei,. die Azer-

midokbt blendete und todtete
;
nach Andern wurde sie vergiftet.

Firdosi aussert sicb hieriiber uicht
,
wahrscbeinlicb ist sie keines

natiirlichen Todes gestorben ^) .
— Tabari und andere Gescbicbt-

scbreiber, die ihm folgen, scljieben nach Azermidokbt noch einige

1) Diess scheinen mir die besten Legarten zu sein : Khashnush ist wol =
altb. Khsnaosha, Zufriedenheit :

K-Iiashnushbende, Knecht der Zufriedenheit,

Khasnushpende oder -fende warp wol Rath der Zufriedenheit , Khashnush-

deh, Zufriedenheit gebend. Ander^ hesarten sind : Jashenzade, Khoshanzade,

Cashinende.

2) Firdosi nennt diese Koni^in Azerm
,
Hamza Azermin

,
die Armenier

Azarmik, Zarmik und Zarmandol^ht. Das Wort ist ohneZweifel mit dem neu-

persischen azarm, Scham, Macht, Majestat, zu verbinden.

3) Shdhn. p. 2058, ult.

:

j

4) Vgl. auch die Nachrichten bei Tabari 2 , 179 Koseg, Darnach musste

Buran die Azermidokbt liberlebt uucl den Rustem ais Oberbefehlshaber aner-

kannt haben.

34 *



532 Funftes Buch: Geschichte undPolitik.

Konige ein, die im besten Falle nur ein sebr kurzes Leben batten

und die wir der Vollstandigkeit wegen aufzahlen. Der erste hiess

Kesra ben Mihr Hasts
;
man fand ibn in Abvaz , er geborte zur

Familie der Sasaniden, war aber nicbt fabig zu regieren und

wurde nacb kurzer Zeit getodtet. Ein zweiter biess Kborzad

Kbosrav, er kam von Nisibis und wollte ein Sobn des Kbosrav II

sein, der sicb durcb die Flucbt dem Blutbade unter Qobad II ent-

zogen babe. Er war wabrscbeinlicb ein Betriiger und wurde bald

wieder als solcber verjagt. Ein abnlicbes Loos sollPeroz, der

Sobn Mibrans, gebabt baben, den man in Mesene als einen Ver-

wandten des Konigsbauses erkannte.

27. Farrukbzad. DieseiiNamen fiibrt der vorletzte Konig

der Sasaniden im Konigsbucbe. Firdosi lasst ibn einen Monat
lang regieren und von einem seiner Diener vergiftet werden.

Mas^di giebt ibm einen Monat oder einige Monate, Tabari (2,

353) 6 Monate, Mirkbond stimmt ganz mit dem Konigsbucbe

iiberein. Ibn Alatbir nennt diesen Fiirsten gar nicbt, bei Hamza
beisst der vorletzte Sasanide Kborzad Kbosrav und ist ein Sobn

des Kbosrav II und regiert ein Jabr lang, Mujmil giebt ibm die-

selbe Kegierungszeit, nennt ibn aber Kbordad. Man siebt
,
wie

unsicber alles diess ist ^)

.

28. YezdegerdllL Die Hegierung dieses Fiirsten wird

ziemlicb iibereinstimmend auf 20 Jabre angegeben, einige Ar-

menier bestimmen sie auf 15 oder gar nur auf 12 Jabre (Pat-

kanian 1. c. p. 232); an dieser Differenz tragt wabrscbeinlicb

der TJmstand die Scbuld, dass diese Autoren in den letzten

Jabren den Yezdegerd III, wabrend er sicb auf der Flucbt

befand, nicbt mebr als Konig betracbten. Von dem Regie-

rungsantritte dieses Konigs beginnt die Aera des Yezdegerd;

friiber recbnete man nur vom Regierungsantritte des jeweiligen

Konigs bis zu seinem Tode; da auf Yezdegerd III ein neuer Ko-
nig von Eran nicbt folgte, so recbnete man von dem Regierungs-

antritte des letzten Sasaniden weiter bis zu dem nocb nicbt er-

folgten Regierungsantritte seines Nacbfolgers
, des neuen recbt-

glaubigen Konigs. Da die Aera des Yezdegerd 3624 Tage nacb

1) Theophanes 1, 505 nennt Homisdas als den letzten KSnig der Terser,

die Armenier dagegen (Patkanian 1. c. p. 224) schieben nach Azermidokht
noch einen Ormizd ein, der nach ihnen der vorletzte Sasanide ist.
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der Hejra beginnt^ so muss Yezdegerd III am 16. Juni 632 den

Thron bestiegen haben und, wenn er 20 Jahre regierte, im Jahre

652 gestorben sein.

Uebereinstimmend bericbten die Geschichtscbreiber^, es sei

Yezdegerd III ein Sohn Shabriars^ des Saliaros des Theophanes,

und mithin ein Enkel desKliosravIL Wie dieserMann dem allge-

meinen Blutbade unter Siroes entging und, wenn er ihm entgan-

gen war, wie er so lange den um einen Konig verlegenen Persern

verborgen bleiben konnte, scheint ein Eathsel zu sein. Die mor-

genlandischen Schriftsteller bemiihen sicli, auf verschiedene Art

eiueu Ausweg aus diesen Zweifeln zu finden. Am unwahrschein-

licbsten ist, was der persische Tabari erzalilt; nach seiner Ver-

sicherung batte Khosrav II seine sammtliclien Sohne abgehalten

sicli zu verbeirathen, weil ihm prophezeit war, dass unter seinem

Enkel das Geschlecht der Sasaniden enden werde; ein Zeichen

werde sich an dem Leibe des Kindes finden, welches der letzte

Sasanide sein werde. Den Yezdegerd III erzeugte nun Shahriar

mit einer Sklavin ;
man hielt seine Geburt eine Zeit lang vor

Khosrav II geheim ,
weil man befurchtete

, er werde das Kind

todten lassen
;
das war auch wirklich seine Absicht

,
als er die

Sache erfuhr und das ihm bewusste Zeichen an dem Leibe des

Kindes entdeckte, er liess sich jedoch durch die Bemerkung Shi-

iins davon abbringen, dass man den Beschliissen des Schicksals

vergebens zu entrinnen suche. Weit wahrscheinlicher ist die An-

gabe Hamzas, es sei Yezdegerd III durch seinenNahrvater recht-

zeitig aus Ktesiphon entfernt und nach Istakhr gebracht worden.

Wir wissen ja, dass es persische Sitte war, die koniglichen Prin-

zeu in andern Familien erziehen zu lassen. Nicht unwahrschein-

lich klingt auch, was der arabische Tabari (2, 236 ed. Koseg.)

erzahlt. Die Perser, welche ihre ungliicklichen Kampfe gegen die

Araber dem Mangel an einem Konige zuschrieben, begannen

enistlich nachzuforschen, ob denn gar kein Glied der koniglichen

Familie mehr vorhaiiden sei. Zu dem Ende wurden alle Frauen

des Khosrav II, sowie seine Concubineii zusammengerufen, ver-

hort und mit harten Strafen bedroht, wenn sie verschweigen

wurden, was sie fiber die mannlichen Nachkommen des Khos-

rav II wiissten. Da gestand eine der Frauen, dass zur Zeit,

als sie alle mit ihren Kindern in das weisse Schloss getrieben

wuirden, wo die Ermordung sammtlicher Prinzen stattfand, sie
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ihren Sohn in einem Korbe aus der Hohe berabgelassen babe,

unten batten nacb Verabredung ibre Verwandten das Kind in

Empfang genommen und in Sicberbeit gebracbt. Dieses Kind

war Yezdegerd III; er war zur Zeit, als man sein Dasein ent-

deckte^ nacb Tabari 21, nacb Andern nur 15 Jabre alt.

Was wir liber die Regierung des letzten Sasaniden wissen,

ist nicht viel und bescbrankt sich zumeist auf die Gescbicbte des

Unterganges des Sasanidenreicbes durcb die Moslimen. In der

That gebort die Erzablung dieser Begebenbeit mehr in die Ge-

scbicbte der Araber, und wir begniigen uns daber^ nur die Haupt-

punkte bier anzugeben. Yorausscbicken miissen wir, dass die

Erzablung der arabiscben Historiker liber die letzten verwirrten

Zeiten des Sasanidenreicbes durcbaus nicbt zu unsern obigen

Angaben stimmt, deren Unsicberbeit wir nicbt verborgen baben,

die wir aber immer nocb fiir sicberer halten als diese so bestimmt

auftretenden Mittbeilungen. Nacb dem arabiscben Tabari waren

die ersten Einfalle der Araber, die wir unter Abubekr ins Jabr

633 setzen miissen, nocb unter Siroes und Ardesbir III erfolgt

(1. c. p. 18. 22. 24. 26] ,
der letztere ware zu der Zeit gestorben,

als die Araber Hira einnabmen (ib. p. 34). Die Streitigkeiten

nacb Ardesbirs Tode w^erden kurz erwabnt (ib. p. 51), und ver-

sichert (p. 124) , dass sicb die Perser dann einen Sbabriran ben
Ardesbir ben Sbabriar^) zum Konige gewablt batten, der aus

Mesene stammte und vielleicbt mit dem oben p. 532 genannten

Peroz ben Mibran identiscb seindlirfte; als dieser starb, w^lte
man (ib. p.-126) die Dokbtzenan, eine Tocbter Khosrav II, die

aber kein Anseben erlangen konnte und ibre Macht bald wieder

verier. Ihr folgte (ibid.) Sabur ben Shabriar, unter seiner Regie-

rung ereignete sicb deri oben p. 531 erzablte Vorfall zwiseben

Azermidokbt und Farrukbzad; nacb Tabaris Darstellung w'ar es

Sabur, welcber die Verbeiratbung des Farrukbzad mit Azermi-

dokbt bewerkstelligen wollte, wogegen sicb die letztere straubte,

weil es ibrem Familienstolze widerstrebte, die Frau ihres Unterge-

benen zu werden; in Folge ibrer Intriguen wurde nicht bios Far-

rukbzad, sondern aucb Sabur ermordet. Es folgte nun Azermi-

Ij Per Name Shahriran i. e. scheint mir sehr problematisch,

da derselbe sonst gewohniich die eranische Residenzstadt oder das eranische

Reich bedeutet.
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dokht, die aber nach kurzer Zeit Tbron und Leben verier, well

Rustem, der Sohn Farrukbzads, seinen Vater racben wollte, da-

bei aber auch von Buran, einer andern Tochter Khosravs II,

unterstiitzt wurde. Buran bestieg nunmehr den persischen Tbron

und ernannte den Rustem auf 10 Jabre zum Reiebsverweser (1. c.

p. 178 fig.) , aber bald erbob sicb ein Tbeil der Perser unter Fi-

mzan gegen ibn (1. c. p. 194). Nacb den Aeusserungen Tabaris

(p. 239) werden wir annebmen miissen, dass Buran nocb auf dem
Tbrone war, als Yezdegerd III aufgefunden wurde.

Hamza beriebtet weiter, dass in der zwanzigjahrigen Regie-

rung des Yezdegerd III 16 Jabre bindurcb die Kriege niebt auf-

borten. AVelcbe Kriege bier gemeint sind, wissen wir niebt; die

wiebtigsten und verbangnissvollsten derselben waren jedenfalls

die mit den Arabern. Die neu aufkeimende Macbt des Islam

batte sicb damals eben das IJebergewicbt in Arabien versebafft

und begann nun iiber die Granzen der uxspriinglicben Hei-

matb sicb auszudebuen
;

dabei war es in erster Linie auf die ara-

biseben Stamme abgeseben, welcbe sicb unter den Sebutz des by-

zantiniseben und persiseben Reiches gestellt batten
; bei der trau-

rigen Verfassung dieser beiden Reicbe, von welcber die romiseb-

persischen Kampfe unter der Regierung des Kbosrav II ein so

anschaulicbes Bild geben, war ein Sieg der Moslemen niebt allzu

sebwierig. Schon im Jabre 633 batte Abu Bekr den Befehl gege-

ben, die Yerbreitung des Islam auch auf das arabisebe Iraq aus-

zudehnen
;
dort batten friiber die Konige von Hira als persisebe

Vasallen iiber die arabisebe Bevolkerung geberrsebt, seit 614

waren diese Konige durch persisebe Stattbalter ersetzt . Nacb
dem urspriinglichen Plane sollte Kbalid das Land von Siiden aus

erobern, wo in Obolla eiiie durcb den Handel mit Indien reicbe

Niederlassung bestand, wabrend lyadb von Norden aus vordrin-

gen sollte; docb kam nur der erstere Plan zur Ausfiibrung. Zu-
erst war Motbanna vom Stamme Sheiban ausgezogen, ihm wurde

bald Kbalid mit einem weiteren Heere nachgeschickt und ^lo-

thanna unter seinen Oberbefehl gestellt. DemBeginne der Feind-

seligkeiten schickte KJiabd eine Aufforderung zur Aiinahme des

Islam voraus
,
gerichtet an Hormuz, den Befehlsbaber der persi-

schen Truppen, was dieser mit einer Herausforderung zum ZWei-

1, Cf. Caussin de Perceval, Histoire etc. 2, 185.
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kampfe beantwortete, der bei Gelegenheit des Treffens von Ka-
thima aucb wirklich stattfand. Obwol Hormuz treuloser

Weise mehrere Perser in einen Hinterhalt gelegt hatte^ so ent-

ging er doch dem Tode nicbt, well Kbalid ihn urns Leben

brackte , ehe seine Genossen ihm zu Hiilfe eilen konnten. Mit

dem Tode des Fiihrers war ,
wie gewohnlich, die Schlacbt ent-

schieden
;

die folgenden Ereignisse werden zeigen, dass sich die

Araber diese Erfahrung [zu Nutze machten. Die Araber nennen

dieses erste TreflFen die Kettenschlacht, weil die Perser zum Theil

mit Ketten aneinander gebunden waren. Ein zweites Treffen fiel

bald darauf bei Almadav vor gegen den von Ktesipbon abge-

schickten Qarin ben Qaryanus
, in welchem dieser und mehrere

andere edle Perser fielen; das Heer rettete sich auf Schiffe, so

dass die Araber nicht zu folgen vermochten
, gleichwol sollen in

dieser Schlacht 30000 Perser geblieben sein^). Nicht giinstiger

fiir die Perser endigten die Treffen bei Valaja in der Nahe von

Kaskar und bei Ellis; in der letztern Schlacht wichen iiidessen

die Perser nur nach tapferer Gegenwehr. Die Beute, welche die

Araber in diesem Treffen machten, lehrte sie den Reichthum

und Luxus der Perser kennen und brachte ihnen die Ueberzeu-

gung bei, dass der Kampf gegen Persien nicht nur zur Ehre Got-
tes, sondern auch wegen des irdischen Besitzes wiinschenswerth

sei^). Eine Folge des Treffens von Ellis war die Einnahme der

Stadt Amghishiy}’a
;

die Einwohner waren in aller Eile und mit

Zuriicklassung ihrer Habseligkeiten entflohen, dieBeute der Ara-

ber war daher grosser als je vorher. Noch aber war die Haupt-
stadt Hira im Besitze der Perser, und Azadbeh, der Statthalter,

welcher dort seinen Sitz hatte, suchte nun mit seinem Sohne die

Fortschritte der Araber aufzuhalten, aber vergebens, der Sohn
wurde geschlagen, und Azadbeh Hess es auf eine Schlacht gar

nicht ankommen und zog sich freiwillig zuriick
;

die Einwohner
von Hira unterhandelten nun direkt mit den Arabern und stell-

ten sich unter den Schutz derselben gegen einen jahrlichen Tri-

but von 190000 Dirhem. Bald traten auch andere EuphratstMte
diesem Vertrage bei, ebenso der Distrikt Beh-qobad, welcher zu

beiden Seiten des Euphrat lag. Unbehelligt durch die Perser,

1) Cf. Weil, Geschichte der Khalifen 1, 32.

2) Cf. Tabari 2, 24 ed, Koseg.
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die mit ihren innern Streitigkeiten beschaftigt waren, verweilte

KhaKd ein ganzes Jabr lang in den neu eroberten Landern und
eroberte nocb andere festePlatze amEuphrat; als er endlich nach

Syiien abgerufen wurde^ iibernahm Motbanna an seiner Stelle

den Oberbefehl.

Unterdessen batten sich die Verhaltnisse in Persien etwas

geordnet, Rustem war zum Reichsverweser und Oberbefehlshaber

sammtlicber Truppen ernannt worden, er hatte den Jaban nach

Qobad, den Narses nach Kaskar geschickt, damit sie die Araber

angreifen sollten; ausFurcht vor ihnen hatte sich Mothanna nach

Khaffan zuriickgezogen. Dort traf ihn Abu Obeid mit frischen

Hiilfstruppen
;
bereits nach wenig Tagen machte der neue Ober-

befehlshaber einen Angriff auf die Perser, schlug bei Ennamarik
den Jaban ganzlich und nahm ihn gefangen. Die geschlagene

Armee fliichtete sich zu Narses, Abu Obeid verfolgte die Fliich-

tigen und nothigte den Narses beiEssakathiyya zur Schlacht, ehe

iioch die Hiilfstruppen angekommen waren, welche er erwartete;

mit leichter Miihe wurde auch Jalinus geschlagen, der dem Nar-

ses ein Hiilfsheer zufiihren sollte. Anders wurde die Sache, als

Rehmen Jaduveih den Oberbefehl iiber die Perser iibernahm und
die Araber die Kuhnheit hatten, iiber den Euphrat zu setzen und
bei Qirqis die Perser anzugreifen. Den ganzen Tag wurde ohne
Entscheidung gekampft, gegen Abend wiu’de Abu Obeid von
einem stiirzendenElephanten erschlagen, auch die Araber machte
der Verlust ihres Feldherrn muthlos; als sie weicheii wollten,

hatte ein fanatischer Moslem die Briicke abgebrochen, um sie

zum Kampfe zu nothigen; das Heer suchte nun den Euphrat zu

durchschwimmen, wobei Viele den Tod fanden. Dieser Tag soli

4000 Arabern das Leben gekostet haben, und da noch dazu nach

Beendigung der Schlacht ein Theil des Heeres nach der Heimath
zuriickkehrte, so hatte Mothanna kaum mehr als 2— 3000 Mann
beisammen und hatte sich nicht halten konnen, wenn die Perser

ihren Sieg gebiihrend benutzt hatten. Aber das geschah nicht; in

Folge von Nachrichten, die aus Ktesiphon eintrafen und eine

theilweise Auflehnung gegen Rustem meldeten, war Behmen
JMuveih sofort nach der Hauptstadt aufgebrochen , Mothanna,
der von diesem Schritte bald Kenntniss erhielt, beschloss zu blei-

ben
, und eingetroifene Verstarkungeii setzteu ihn in den Stand,

dem Perser Mihran, einem SohneBehram Cobiiis, bei dem Canale
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Elbuweib (bei Kufa) entgegenzutreten und zu besiegen. Dieses

Mai kampften die Perser mit giossem Mutbe; da aber Mothanna

bis in die Nahe Mihrans vordrang und es einem seiner Begleiter,

einem Christen, gelang diesen zu todten, so endigte das Treffen

dock zu Gunsten der Araber. Die persische Armee scheint bier

ein ahnliches Schicksal gehabt zu haben wie friiher die Araber

bei Qirqis: sie fand dieBriicken zerstort, iiber die sie ihrenRiick-

zug antreten wollte, und es blieb ihr keine Wahl als kampfend

zu sterben. Folge dieser Schlacht war, dass die Araber ungestraft

ihre Streifziige auf das Land zwischen Euphrat und Tigris aus-

dehnen, ja sogar Baghdad iiberfallen und die daselbst zur Messe

versammelten Kaufleute auspliindern konnten.

Als Yezdegerd III den persischen Thron bestiegen hatte,

nahm er den Krieg gegen die Araber mit Eifer auf, Besatzungen

wurden in alle an der Granze liegenden Schlosser geschickt und
eine Armee ausgeriistet, die Bustem anfiihren soUte. Im Ver~
trauen auf kraftige persische Lnterstiitzung unternahmen die

Bewohner SevMs eine Empbrung gegen die Herrschaft der Ara-

ber, diese selbst aber zogen sich angesichts dieser Vorgange an

die Granze der Wiiste zuriick und baten den Omar um Verstar-

kung. Dieser sandte im Jahre 636 den Saad ibn abi Vaqqadh mit

4000 Mann ab und iibertrug ihm den Oberbefehl, was um so no-

thiger war, als Mothanna um diese Zeit an seinen in derBriicken-

schlacht erhaltenen Wunden starb. Die arabischen Zuziige stell-

ten sich bald so reichlich ein, dass Saad iiber 30000 Mann gebie-

ten konnte. Vor Anfang des Feldzuges sollen die Araber noch
eine Gesandtschaft an Yezdegerd III geschickt haben , die ibn

aufforderte, entweder den Islam anzunehmen oder Tribut zu

bezahlen
;

ist diess wahr, so ist es wahrscheinlich genug, dass die

Gesandten mit Spott und Hohn zuriickgeschickt wurden , wenn
auch die arabischen Berichte iibertrieben sein mogen. Demnach
war der Krieg unvermeidlich und sowolFirdosi, als auch die ara-

bischen Berichte lassen dem persischen Oberfeldherrn den un-
gliickhchen Ausgang der Unternehmung und sein eigenes Ge-
schick vorhersehen

;
sie schreiben dieses hohere Wissen seinen

astrologischen Kenntnissen zu, die ihn aus dem Stande der Ge-
stirne erkennen liessen, was sich in Zukunft begeben werde.

Wenn iiberhaupt etwas Wahres an der Sache ist, so trugen an

den diisternVorahnungen Rustems die Massregeln Schuld, welche
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zu nehmen er gezwungen war; denn es scheint, dass er fur eine

langsame Kriegfiihrung war^ d-urch die Befehle seines Konigs

aber gezwungen wurde, in kiirzester Zeit eine Hauptschlacht zu

wagen. Gehorsam dem Willen des Yezdegerd III iieferte er bei

Qadesiyya^) denArabern eine Schlacht^ welche zu den hartnackig-

sten gehort und in welcher die Perser ruhmliche Tapferkeit be-

wiesen. DreiTage hintereinander wurde gekampft und keine der

beiden streitenden Parteien wollte weichen; am vierten Tage

endlieh scheinen die Elemente die Schlacht zu Ungunsten der

Perser entschieden zu haben; ein heftiger Wind trieb ibnen

schwere Staubwolken ins Gesicht und machte sie kampfunfahig,

und als nun auch noch Rustem von einem Araber getodtet wurde,

da gaben die Perser ihre Sache verloren. Ein grosser Theil des

persischen Heeres wurde vernichtet
,
aber auch die Araber batten

7000 Mann verloren; der schwerste Yerlust fiir die Perser war,

dass die grosse koniglicbe Reicbsfabne, das Scburzfell Kaves

(Bd. I, 540), welche das Heer begleitet hatte, in Jdie Htode der

Araber fiel, ein iibles Yorzeichen fur die Zukunft. In Folge der

Scblacht bei Qadesiyya besetzten die Araber zuerst das gauze

recbte Euphratufer sammt der Festung Obolla, in deren Nahe sie

die Stadt Basra griindeten, wie spater weiter stromaufwarts die Stadt

Kufa. Sie iiberschritten darauf den Euphrat und bemachtigten

sich des ganzen Gebietes , das zwiscben diesem Flusse und dem
Tigris lag, auch der Stadt Nahr-Shir, welche der Residenz Kte-

siphon gegeniiber stand, Der Aufenthalt des Konigs in Ktesi-

phon ting an bedenklich zu werden
,
gleichwol konnte sich Yez-

degerd III erst im Jahre 637 von diesem Orte trennen, als die

stets sich mehrenden Zuziige der Araber auf weitere Angriffe der-

selben schliessen liessen. Nunmehr erst wurde der Riickzug nach

Medien ausgefiihrt, und ein grosser Theil der Einwohner Ktesi-

phons begleitete den Kbaig sammt seiner Habe; die Araber,

welche den Riickzug bemerkten, setzten den Fliichtigen nach und
erreichten sie bei Holvan, ehe sie die Berge gewinnen konnten;

eine reiche Beute Avar der Lohn dieses Zuges, Yezdegerd III

1) Qadesiyya lag an der Granze der Wuste, neun Stunden westlich von

Baghdad, einige Stunden nordwestlich von Hira. Cf. Ritter 10, 186, Weil

1. c. 1 , 61. Der Armenier Sebeos nennt statt Qadesiyya einen Ort Herthikan.

Cf. Hubschmann, zur Geschichte Armeniens p. 14.
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schlug nun seinen Wohnsitz in Eai auf, wohin ihm die Araber

zunachst nicht folgten, sondern ibre Aufinerksamkeit auf Susiana

ricbteten, wo die starke arabische Bevolkerung ibre Plane er-

leichtern musste. Hormuzan, der persiscbe Stattbalter, verliess

im J. 640 Abvaz und zog sicb nacb Ham Hormuz zuriick, w^o er

sicb durch Verbindung mit Shabrek^ dem Statthalter der Persis,

zu verstarken suchte
;

die Araber nothigten ihn aber, in die

Festung von Shuster zu flieben, wo sie ibn ein balbes Jahr lang

vergeblicb belagerten^ bis die Festung endlicb durcb den Yerrath

eines Persers in ibre Hande fiel.

Wabrend die Araber sicb in den von ihnen besetzten persi-'

scben Provinzen formlicb einricbteteii, bot Yezdegerd III seine

Krafte auf, um ein neues Heer zu schaffen, das entweder die ver-'

lornen Provinzen wieder erobern oder dock wenigstens die nocb

erbaltenen sichem sollte. Willig geborcbten die nocb von arabi-

schen Einfallen verschonten Provinzen dem Rufe ihres Konigs,

aus alien Theilen des Reiches stromten die Streiter zusammen
und bald war eine persiscbe Arniee vorhanden, die auf 150000

Mann geschatzt wurde. Zum Oberbefehlsbaber dieser letzten per-

sischen Armee wurde Firiizan ernannt, der alte Rivale Rustems,

der aber nun ein hochbetagter Mann war. Auf die Nachricbt von

diesen Yorgangen in Eran batten die Araber in aller Eile ein

Heer von 30000 Mann gesammelt, iiber welches Abd Allah ibn

Muqrin den Oberbefebl erbielt, der eben in Abvaz stand. Unge-
hindert drang dieser iiber Hoivan und den Pass von Kerend in

das eigentlicbe Eran ein, wo er endlicb die Perser in einer star-

ken Stellung bei Nehavend verscbanzt fand. Zwei Monate stand

er ihnen gegeniiber, ohne dass er wagte sie anzugreifen nocb auch

sie aus ihrem festen Lager zu verlocken vermochte
;
ein verstellter

Riickzug bew'og endlicb die Perser ihre so giinstigen Stellungen

aufzugeben und den Arabern zu folgen, welche sie uuter ungiin-

stigen Yerhaltnissen zwisehen Bergen zu einer Schlacbt zwangen,
in welcber an 100000 Perser gefallen sein sollen, w^ahrend der

Fiihrer, Firuzan, auf der Flucht gleichfalls den Tod fand. Diese

Schlacbt von Nehavend (641) machte dem Reiche der Sasaniden that-
sachlicb ein Ende ^), denn 'wenn auch Yezdegerd III diese Schlacbt

1) Ueber den Fortgang der arabischen Eroberungen vergl. man Weil 1. c.

h 93 %.
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noch um mehrere Jahre iiberlebte, so war er doch nicht mehr im

Stande ein Heer aufzustellen, und es bleibt uns nur noch iibrig,

die personlichen Schicksale des letzten Herrschers zu erzahlen,

wie sie sich aus den widersprechenden Angaben der verschiedenen

Quellen ergeben.

Nach der Schlacht von Nehavend war Yezdegerd III in Rai

nicht mehr sicher, er floh ostwarts nach Khorasan und scheint

seine letzte Hoffnung auf die Verbindung seiner schwachen Streit-

krafte mit tiirkischen Hiilfstruppen gesetzt zu haben. Nach dem
Konigsbuche wartete Yezdegerd III den Erfolg dieser Verhand-

lungen in Merv ab^ aber Mahui Suri^ einer seiner Statthalter, be-

wies sich treulos gegen ihn und ermunterte den Tiirken Bezhan,

den Yezdegerd III in Merv zu iiberfallen i) und sich seiner Per-

son zu bemachtigen
;
er steUte ihm in diesem Falle die persische

Krone in sichere Aussicht. Yezdegerd HI soil bei diesem unver-

mutheten Ueberfall grosse Tapferkeit gezeigt haben^ wendete sich

aber zur Flucht, als er sich iiberzeugte, dass langerer Widerstand

zu nichts helfen konne. Auf seiner Flucht wurde er eifrig ver-

folgt^ rettete sich aber in eine Miihle^ wo ihn der IVIiiller am fol-

genden Tage fand. Nach einigen Tagen erfuhr Mahui den Auf-

enthalt des Yezdegerd III und bewog den Miiller^ denselben zu

ermorden und seine Leiche in das Wasser zu werfen
;
Monche,

welche des Wegeskamen^ sollen sie gefunden und bestattet haben.

Mit Yezdegerd III scheint das Geschlecht der Sasaniden ausge-

storben zu sein, es ist wol von einer Tochter desselben, aber von

keinem Sohne die Rede. Yerabredetermassen brachte der Muller

nach dem Tode des Yezdegerd III das konigliche Siegel und die

iibrigen koniglichen Insignien zu Mahui; dieser behauptete nun

sie von Yezdegerd selbst erhalten zu haben, damit er die konig-

liche Gewalt ausiiben konne, im Falle, dass Yezdegerd III sterben

sollte. Eine Anzahl von Leuten Hess sich durch diese Angaben

tauschen, und da es dem Mahui auch an Geld nicht fehlte, so

nahm sein Ansehen in Herat und Balkh eine Zeit lang immer zu

;

dadurch kam er aber in Streit mit dem Tiirken Bezhan_, dem er die

Herrschaft versprochen hatte und der sich nun betrogen sah. Es

kam zum Kampfe, Mahui wurde gefangen und erlitt den Tod der

Hochverrather : Hande und Fiisse, Nase und Ohren wurden ihm

1) Anders, aber dunkel Sebeos bei Hiibschtnann p. 29.
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ahgeliauen^ so musste er sterben. Bezhan, der nicht viel weniger

scbiildig war als Mahui, soli spater wahnsinnig geworden seiu,

seine drei Sohne fanden den Tod in den verwirrten Zeiten, die

nunmehr folgten.

Mit dem Tode dieser Verratber schliesst das Kbnigsbuch seine

Erzahlung barmonisch ab. Eine andere Frage ist, ob es die Be-

gebenbeiten richtig erzablt^ und es ist nicbt zu leugnen, dass an-

dere Scbriftstellerganz abweicbend bericbten. Es beisst, als Abnaf
ibn Qais von Ispahan aus gegen Osten gezogen sei, da babe sicb

Yezdegerd IH iiber Tus und Herat nacb Merv gefliicbtet
; als die

Araber dieser Stadt sicb naberten, flob er nacb Merv-rud^ von wo
er die Unterstiitzung derTiirken nachsucbte. Als ibn Abnaf aucb

dort aufsucbte und keine tiirkiscbe Unterstutzung angekommen
war, musste er nacb Balkb und bei Annaberung der Araber an
diese Stadt sogar iiber den Oxus entflieben. Aus Balkb wurden
iibrigens die Moslemen von den Tiirken bald wieder vertrieben,

sie belagerten sogar Merv~rud, mussten sicb aber wieder iiber den
Oxus zuriickzieben, wobin Yezdegerd III ibnen zu folgen ge-

zwungen war. Spater soli derselbe nocbmals iiber den Oxus ge-

gangen sein, als Kborasan sicb empdrte
;
als er aber nacb Unter-

werfung dieser Provinz wieder zu den Tiirken zuriickkebren w^ollte,

wurde er von einem raubsiicbtigen Miiller auf der Flucbt ermor-
det. Nacb einer andem Ueberlieferung ermordete ibn sein eige-

nes Gefolge, das sicb durcb diese That das Woblwollen Abnafs
zu erwerben glaubte.
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Schon friiher (Bd. 2, 236) haben wir versucht in das Wesen der

altesten eranischen Zustande einzudringen, wie sie gewesen sein

mogen in jener Zeit, als sich die Eranier zuerst von ihren indischen

Nachbam abgetrennt batten und als ein eigenes Volk zu leben

begannen. Wir haben gefunden^ dass schon damals die Eranier

in Stamme abgetheilt gewesen sein miissen, die Stamme in ein-

zelne Abtheilungen und Unterabtheilungen, liber welche ein be-

sonderes Oberhaupt gesetzt war, wahrend das Oberhaupt liber

den ganzen Stamm und mehr noch ein Oberhaupt liber mehrere

Stamme einer spateren Zeit angehort. Der Gedanke ein Yolk in

Stamme und Stammesabtheilungen zu gliedern liegt bei dem Er-

wachen des politischen Bewusstseins sehr nahe, und findet sich

darum ziemlich ahnlich bei den verschiedensten Volkern ent-

wickelt^ welche in verschiedenen Welttheilen leben und nie in

Beziehung zu einander gestanden haben. Es ware also sehr wohl

moglich, dass die Eranier ganz aus eigenem Antriebe und nur

durch aussere Verhaltnisse veranlasst eine solche Eintheilung bei

sich durchgeflihrt batten. Wir haben aber gl eichwol die Ent-

stehung dieser Stammeintheiluiig schon in die indogermanische

Vorzeit verlegen wollen, weil wir bei mehreren Namen der Stam-

mesabtheilungen deutliche Anklange an durchgehende indoger-

manische Woiter fanden. Von ihnen ist oben (Bd. 2, 241) die
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Rede gewesen; wahrend aber vie und zantu sich durch Ver-

gleichung mit dem Indischen als im urspriinglicheu Arischen von

ziemlicb allgemeiner Bedeutung ausweisen, diirfte der sebwierige

Ausdruck dasyu oder dahyu von grosser Bedeutung sein, je nach-

dem man die eranische oder die indische Bedeutung des Wortes

als die Grundbedeutung ansiebt. Im Eranischen heisst dahyu,

datihu bekanntlich Gegend, Dorf, wie das daraus entstandene

ueup. dih (Dorf), und es ist ein Irrthum, wenn man glaubt, dass

dahyu in einem der alteranischen Texte nur von feindlichen Ge-

genden gebraucht werde. OhneFrage enge verbunden mit diesem

Worte dahyu ist der Name der Daer, welche uns Herodot (1, 125)

als einen persischen Volksstamm nennt; Strabo kennt gleichfalls

einen Stamm mit demselben Namen, der am Oxus wohnte [Strabo

XI, 515), ganz in der Nahe von Hyrkanien (ib. XI, 511), den er

aber fur turanisch halt. In der That finden wir in jener Gegend

ein Dehistan, Aufenthaltsort der Daer, allein die eranische Sage

betrachtet diesen Ort als eine eranische Granzfestung (Bd. 1, 576),

mithin diirften die Daer Eranier gewesen sein und Strabo miisste

sich liber ihre Nationalitat getauscht haben, weil sie zum grossen

Theil Nomaden waren. Alle dieseAnnahmen haben keine Schwie-

rigkeit, wenn wir den Namen der Daer auf die eranische Bedeu-

tung von dahyu zuriickleiten, die Daer sind dann einfach Dorfbe-

wohner, und der Name bedeutete dasselbe wie dihqan oder dihvar

jetzt bei den Baldcen (Bd. 1, 342). Ganz anders stellt sich frei-

lich die Sache, wenn wir annehmen, dass die Grundbedeutung

des Wortes in dem indischen dasyu, Rauber, Feind, erhalten sei.

Man ware dann gezwungen, nicht bios in den nordlich wohnenden
Daem einen feindlichen und also mit Strabo wahrscheinlich tura-

nischen Volksstamm zu sehen, man wiirde auch annehmen miissen,

dass auch die in Persien wohnenden Daer von Herodot falschlich

als Perser angesehen wurden und vielmehr ein fremdes Element bil-

den, das entweder seineWohnsitze noch von derZeit her imLande
hatte, als die Arier dasselbe noch nicht bewohnten, oder auch erst

spater sich Aufnahme erzwungen hat. So interessant demnach

auch eine Entscheidung dieser Frage ware, man wird bei dem
jetzigen Zustande unserer Kenntnisse eine entscheidende Ldsung

kaum versuchen konnen.

Die urspriingliche Eintheilung der Eranier in Stamme ist,

in Folge der eigenthiimHchen Natur des Landes, bis heute in
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grossen Strecken Erans in Geltung geblieben, eine andere Ein-

theilung in Sttode hat sich daneben mit den Fortschritten der

Cultur entwickelt. Die Frage, ob die Eranier diesen Fortschritt

der Cultur allein oder in Gemeinschaft mit den Indiern gemacht

haben, ist in neuerer Zeit vielfach erortert worden, in der Form,

dass man untersuchte, ob es auch in Eran Kasten gegeben habe

Oder nicht. TJeber das Alter der Kasteneinrichtung besteht noch

mancher Zweifel, und selbst iiber das Alter der indischen Kasten-

einrichtung schwanken die Ansichten. Am ausfuhrlichsten und
eingehendsten ist die Frage von Muir^] erortert worden. Aus sei-

nen Untersuchungen geht hervor, dass allerdings an einer Stelle

(Rgv. 268, 9) die arische Farbe' erwahnt wird, iinter derselben

aber die drei obersten Kasten verstanden werden
; im Gegensatze

dazu ist von der schwarzen Haut der entgegenstehenden Urbe-

wohner die Rede (Rgv. 130, 8). Hier haben wir nun einen ethno-

graphischen Unterschied zwischen Ariern und Nichtariern, die

beiden verschiedenen Kasten scheinen dutch ihre verschiedene

Hautfarbe kenntlich gevresen zu sein, Dagegen zeigen sich Ka-
stenunterschiede inBezug auf die drei hoheren Kasten noch nicht.

DasWort brahman scheint meist noch den Weisen oderDichter zu

bezeichnen, dann auch den Priester als den handelnden und erst

zuletzt als eine bestimmte Art von Priestern. Eine nicht unbe-

deutende Anzahl von Stellen bezeugt, dass die priesterlichen

Handlungen noch nicht an bestimmte Familien oder gar an eine

Kaste gebunden waren, sondern auch andere Personen diese Ver-

richtungen besorgen konnten. Das Wort xatriya, mit dem in

spatern Schriften die Kriegerkaste gewohnlich bezeichnet wird,

hat im Rigveda noch die urspriinglichere Bedeutung ))der konig-

lichen Familie angehoriga, das Wort rajanya, gleichfalls eine Be-

zeichnung des Kriegerstandes, findet sich nur ein einziges Mai in

einem spatern Stiicke, der Name der dritten Kaste vai^ya findet

sich gar nicht (vi^ah sind die Menschen iiberhaupt] , ebensowenig

cudra, der Name der vierten Kaste. Ausgenommen ist bios ein

einziges Stuck des Rigveda. das sogenannte Purushasukta (Rgv.

1) Cf. Muir, Sanscrit texts 1, 161 fig., bes. p. 258 und 2, 454 flg. 2 ed.

Vergl. auch Ludwig, die Nachrichten des Rig- und Atharvaveda uber Geogra-

graphie, Geschichte und Verfassung des alten Indien. Prag 1875, besonders

p. 36 fig.

Spiegel, Eran. Alterthnmsktinde. III. 35
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916)^ in diesem Gedichte finden wir nicht nux die Kasten nament-

lich aufgefiihrt, sondem aucb ihre Entstehung aus den verschie-

den'en Korpertbeilen des Brabma angegeben, woraus sicb abneb-

men lasst, dass die wahre Entstebung der Kasten scbon vergessen

sein musste, als das Purusbasiikta verfasst wurde. Ueber die

Tragweite dieser Abweicbung besteben unter den Indianisteii

verscbiedene Ansicbten, die Mebrzabl siebt in dem Purusbasukta

ein spates Stiick, dessen Inbalt fur die iibrigen Theile des Rigveda

nicht massgebend sei, da es nur durch einen Zufall diesem Buche

einverleibt wurde. So Muir, Both, M. Muller u. a. m., und aller-

dings scheint ebensowol die aussere Form des Purusbasukta wie

sein Inhalt fiir seinen spatern Ursprung zu zeugen, Andere bin-

gegen, namentlichKem , behaupten, dass die Aussagen des Pu-
rushasukta die bocbste Beacbtung verdienen und vollkommen

geeignet seien, das bobe Alter der Kasteneinrichtung zu erweisen.

Sie macben darauf aufmerksam, dass selbst nacb den Angaben
der Gegner die Hinweisung auf die Kasten nicht ganz feblte;

dass nicht ofter von ihnen im Rigveda die Rede sei, miisse dem
Zufalle zugescbrieben werden, denn die Aufgabe der vedischeii

Hymnen sei es nicht, uns iiber politiscbe und religiose Yerhalt-

nisse aufzuklaren, es geschebe diess immer nur zufalbg und neben-

bei. Ausser auf das Purusbasukta stiitzt man sicb nun aber fiir

das bobe Alter des Kastenwesens aucb darauf, dass dasselbe bei

den alten Ertoiem gleicbfalls nachAveisbar sei, und es Avird nun
unsere Aufgabe sein zu untersucben, ob sicb dieser NacbAveis

fiibren lasst oder nicht.

Wir miissen gestehen, dass uns die Existenz von Kasten in

Eran zu alien Zeiten unwabrscheinlicb ist, und weisen als Grund
fill’ unseren Unglauben auf die Natur des Landes bin. Wir be-

tracbten die Kasten als einen Luxus, den sicb nur reiche Lander
erlauben konnen. Nur in Landern wie Indien und Aegypten sind

Kasten bestimmt nachgeAnesen, und dort lassen sie sicb aucb be-

greifen. Beide Lander sind ausserst frucbtbar und reicb an Er-
zeugnissen, namentlich geAvinnt der Landmann auf einem ver-

haltnissmassig kleinen Raume Alles, was er fiir sicb und die Sei-

nigen zum Leben bedarf ; daber kann er von seinem Ueberflusse

an Solche abgeben, welche ibm andere Dienste leisten. Die bei-

1) Cf. Kern bei Muir 1. c. 2, 454.



1. Die Verhaltnisse der Stande im Ailgemeinen. 547

den genannten Lander haben aber auch ein sehr gelindes Klima,

und dadurch wird es den Bewohnern derselben moglicli, sick mit

Wenigem zu begniigen^ denn Wohnung und Kleidung lassen sick

mit geringen Kosten herstellen, wahrend die Einwohner eines

minder begiinstigten Landes gerade auf diese Dinge grosse Sum-

men verwenden miissen. Jene Leichtigkeit des Lebens ist die

Voraussetzung^ auf welcker unseres Eracktens die Entstehung

der Kasten berukte. Kasten und Zwischenkasten beschranken

die freie Tkatigkeit des Einzelnen ungemein und nbthigen den-

seiben sick im engsten Kreise zu bewegen, dieser Fall tritt nur

ein, wenn man in solck’ einer beschrankten Tkatigkeit die Mittel

findet, die man fur sick und die Seinigen bedarf. Wenn der Staat

den Einzelnen nothigt, sick auf den Beruf eines Sckreibers, eines

Arztes oder eines Fisckers zu besckranken, so muss er wissen,

dass diese Gesckafte ikren Mann und dessen Familie ernakreii

konnen. Diess ist aber nur moglick, wenn das Land sehr milde

und frucktbar ist, so dass der Betreifende einerseits sick mit wenig

begniigen kann und andererseits im Stande ist, sick das, was er

bedarf, mit leichter Miike durckjseinen Verdienst zu verschaffen.

Diese Bedingungen treffen zu fiir Indien und Aegypten, nicht

aber fiir Eran. Wir kennen bereits die Natur dieses Landes, wir

wissen, dass nickt weit von seiner Ostgranze die Sckeidewand

liegt, welcke Orient und Occident trennt (cf. Bd. 1, 243 fg.) Wii

wissen, dass das Klima dort weit weniger giinstig ist als in In-

dien, dass an den meisten Orten Erans die Winter strenge sind

und die Eranier durck geniigende Nakrung und Kleidung sick

gegen die Kalte sckiitzen miissen. Auck die Frucktbarkeit des

Landes steht weit hinter der Indiens ziiriick und gestattet nickt die

reiche Ausfuhr des eben genannten Landes. Ganze grosse Strecken

sind durchaus unfrucktbar, andere konnen nur zur Viehzucht,

nicht aber zum Ackerbau verwendet werden. Die natiirliche Folge

ist, dass Eran nicht reick an Stadten ist und dass diejenigen,

welcke es besitzt, sehr ungleich iiber das Land vertheilt sind.

Alle diese Urnstande sind der Entwicklung des Kastenwesens un-

gemein ungiinstig, man musste, namentlich an den weniger fruckt-

baren Orten, es einem Jeden freistellen sick durckzubringen wie

er konnte. Der Ausdruck Kaste kann aber, wie M. Muller ricktig

bemerkt^’, in sehr verschiedenem Sinne verstanden werden und

Ij Essays 2, 2S5.

35 *
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man muss zwischen ethnologischer, politischer und professioneller

Kaste unterscheiden.

Der Gegensatz, in welchem die drei oberen indisclienKasten zu

der vierten^ der sogenannten schwarzen Farbe, stehen, ist oflTenbar

ein etbnologischer, und es fragt sich, ob ein solcher sich aucb in

Eran findet. Wir miissen das verneinen, Wir haben zwar schon fru-

her (Bd. 1, 378 fg.) die Moglichkeit zugegeben, dass auch in der

friihesten Zeit der eranischen Geschicbte Stamme nicbt eranischer

Abkunft sick in Eran angesiedelt haben mogen ; allein wir horen

Nichts von einer unterdriickten Schickt der Bevolkerung und

miissen schliessen, dass die fremdlandische Bevolkerung entweder

gleiche Rechte mit den Eraniern genoss oder dass sie zu unbedeu-

tend war um besonders beachtet zu werden *) . Die Mager waren

gewiss ein medischer Stamm^ aber als eine Moglichkeit werden

wir es immer gelten lassen miissen, dass sie trotzdem vielleicht

Semiten waren, es wird diess aus den Mittheilungen erhellen,

die wir unten iiber die eranischen Priester machen werden. Der

Farther haben wir schon friiher gedacht, sie wohnten jedenfalls

schon seit langer Zeit im Lande, auch bei ihnen ist es nicht ge-

wiss, ob sie Eranier oder Turanier waren. Dasselbe gilt von

den Daem, welche Herodot als einen Stamm der Perser nennt;

man kann, wie wir oben sahen, die Erage aufwerfen, ob sie nicht

turanischen Ursprungs gewesen seien, da man uns im Norden
wohnende turanische Daer nennt. Es muss zweifelhaft blei-

ben, ob die Eranier fremde Volkerschaften in ihren Stammver-

band aufgenommen haben und ihnen eine so bedeutende Rolle

zu spielen erlaubten, wie sie die Mager und Farther gespielt ha-

ben; waren aber die Mager und Farther wirklich Fremde, so

sehen wir aus ihrem Beispiele jedenfalls, dass sie den Eraniem

gegeniiber sich in einer ganz andern Stellung befanden als die

Eingebornen Indiens den arischen Indern gegeniiber. Aus der

arischen Zeit stammt die Sitte, die jungen Manner mittelst Um-

1) Neuerdings wird namentlich von den AssyriologenderSatz mit grosser

Energie verfochten, dass Er4n noch wahrend der Zeit des assyrischen Reiches

ganz mit turanischer Bevolkerung angefullt war. Sie stiitzen sich dabei ledig-

lich auf assyrische Quellen und miissen die Verantwortlichkeit fiir diesen Satz

allein tragen
,
den wir nur auf ihre Autoritat bin annehmen konnen. Gewiss

ist aber, dass sich in der ganzen iibrigen Literatur keine einzige Nachricht

findet, aus der diese Thatsache hervorginge.
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hangung einer Schnur in den Gemeindeverband aufzunehmen

;

wahrend aber das Avesta und die andern Parsenschriften bei alien

Giaubigen ohne Ausnahme diese Ceremonie vorzunehmen gebie-

ten, finden wir sie in Indien bios fiir die drei obem Kasten vorge-

scbrieben. Eine gewisse Aehnlichkeit zwischen Indern und Era-

niem besteht allerdings darin, dass wie die ersteren vier Kasten

baben, auch bei den letztern vier Abtbeilungen genannt werden,

Priester, Krieger, Ackerbauer und Gewerbtreibende. So wenig-

stens durchgangig in spaterer Zeit, und es bleibt nun zu unter-

suchen, ob diese Abtbeilungen Kasten oder Stande waren. Die

spateren Quellen sind einstimmig in der Vierzahl dieser Abtbei-

lungen, so vor alien Firdosi, der diese Eintbeilung im Konigs-

bucbe auf Yima zuriickfiihrt (Bd, 1, 525), ebenso der Minokbired

an mebreren Stellen. Aucb dem Avesta ist diese Eintbeilung nicbt

ganz unbekannt, wenigstens spricbt die Stelle Yc. 19, 44 fiir die-

selbe, ibr kann man auch nocb einige andere Stellen hinzufiigen

wie Vd. 9, 152. 13, 125, obwol diese Stellen etwas verscbiederier

Natur sind. Nur an der ersten der genannten Stellen werden

. namlich die Gewerbtreibenden (huitis) erw^nt, in den beiden

anderen erscheint der etwas dunkle Ausdruck vae^u, worunter

wir, wenn wir die einbeimische Ueberlieferung beriicksicbtigen,

entweder einen Diener oder einen Musiker versteben miissen,

jedenfalls eine Person aus der niedrigsten Scbicht der Gesellschaft,

einen Proletarier ohne eigenen Besitz
;
dass aber die so bezeich-

neten Personen einen eigenen Stand oder gar eine eigene Kaste

gebildet baben sollten, ist aus den Stellen nicbt zu entnebmen, an

welchen von ihnen die Rede ist. Diesen wenigen Stellen gegen-

iiber miissen wir aucb hervorheben, dass das Avesta meistens nur

von drei Klassen spricbt und auch sonst mit dem Berichte des

Firdosi nicbt iibereinstimmt. Nicbt dem Konige Yima wird die

Einfiihrung der verscbiedenen Klassen zugeschrieben, sondern

dem Zarathustra selbst, er ist icf. Yt. 13, 88. 89) der erste Prie-

ster, Krieger und Ackerbauer> er vereinigte also alle drei Stande

in seiner Person. Drei Sohne werden dem Zarathustra zugescbrie-

ben, wir linden sie auch im Avesta mehrfacb genannt (cf. Bd. 1,

705), nacb der Aiigabe des Bundebesh sollen von dem altesten

derselben die Priester, von dem mittleren die Krieger und vom

jiingsten die Ackerbauer abstammen, es bleibt also fiir den vierten

Stand kein Stammvater iibrig. Ebenso wird von drei heiligen
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Feuem gesprochen, welche sich unter die drei Sttode vertheilen

(cf. Bd. 2, 45 flg.), auch hier wiirde also der vierte Stand leer

ausgehen. Auch noch andere Stellen des Avesta bestatigen die

Dreitheilung, so wenn Vd. 5, 86 flg. die Zahl der Verunreinigtenan-

gegeben wird, imFalle dass in einer mazdayacnischen Versamm-

lung ein lebendes Wesen stirbt. Von den Priestern, Kriegern

und Ackerbauem springt das Gesetzbuch sofort auf die Hunde
iiber, was gewiss nicht geschehen ware, wenn es in der eranischen

Gesellschaft noch andere Klassen als die eben genannten gegeben

hatte. Yd. 14, 26—49 werden nur fiir die drei Stande Gaben
vorgeschrieben, nicht fur vier. Dass gleichwol noch eine vierte

Klasse in Eran vorhanden war, ist nicht zu bezweifeln, es waren

diess die Gewerbtreibenden, aber sie wurden nicht besonders ge-

rechnet, sondem in eine andere Klasse, wahrscheinlich in die der

Ackerbauer mit eingeschlossen. Die Gewerbtreibenden mussen

im Lande sehr ungleich vertheilt gewesen sein, denn Gewerbtrei-

bende und Kiinstler, welche von der Arbeit ihrer Hande leben

wollten, werden naturgemass nur in Stadten oder grossern Ort-

sohaften zu finden sein. Ein Blick auf die Karte von Eran zeigt,

dass es dort ganze grosse Bezirke giebt, welche diese Klasse der

Bevolkerung entbehren mussten. Auch Handwerkerkonnten sich

in den weniger fruchtbaren Gegenden nur dann halten, wenn sie

zugleich Ackerbauer oder Hirten waren .

1; Eine andere Eintheilung, die einige Male in den Gdthas vorkommt
(Yc 32, 1. 33, 4,, qaetus, verezenyo, airyaman, seheintmir mehr ethischer als

politischerNatur und dieVerwandten, Nachbarn undDiener zu bezeichnen. —
4Vas den Ausdruck vaecu betrifft, so stammt er von vi^, gehorchen, ab, eine

Bedeutung, die auch ausser Eran bekannt ist, vgL z. B. skr. veca, Diener, was
gewiss hierher gehort.^Die Bedeutung Musiker fiir vae^u mag richtig sein, ich

halte die Vae9U fiir identisch mit den neuern Luris, von welchen Bellew (From
the Indus to the Tigris p. 52) sagt: These people are a hind of gipsy, and are

found in all parts of the country in scatteredparties of a fewfamilies each. They
are a distinct race from the Brahoe and Baloch, and are occupied as musicians,

potters, rope mahers, mat weavers, pedlars etc. They own no land, never culti-

vate the soil, ayid are looked on as outcasts. Nach dem Berichte des Shahname
1585 flg.^ sind diese Liiris auf Antrieb des Behramgur aus Indien eingewan-
dert

,
sie sollten als Musiker verwendet werden. Der Shah dachte sie aber

sesshaft zu machen, er gab jedem Luri einen Esel, ein Rind und Weizen, um
damit das Land anzubauen; als aber das Jahr um war, fand es sich, dass die

Luris Rind und\S eizen verzehrt hatten; es blieb ihnen also nur der Esel, den
sie zum Lasttragen verwenden konnten, und die Musik als alleinige Erwerbs-
quelle.
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Wir haben uns bis jetzt der etwas zweideutigen Bezeichnung

Abtheilung oder Klasse bedient, um unentschieden zu lassen, ob

die drei Abtheilungen der Eranier Kasten oder Stande seien. Diese

Frage werden wir aber nunmehr zu untersuchen haben. Fangen

wir mit der spatesten von unsern Quellen an, mit Firdosi, so fin-

den wir mit ziemlich klaren Worten ausgedriickt, dass nur von

Standen die Rede sei und nicht von Kasten, Nur von verschie-

denen Kiinsten und Handwerken ist die Rede, nur mit

Riicksicht auf die verschiedene Beschaftigung wird die Trennung

durchgefiihrt. Auch die Avestastelie Yc. 19, 44 will nichts An-
dres besagen, sie gebraucht den Ausdruck pistra, der mit dem
obigen neupersischen so gut als identisch ist, Man kann es also

als gewiss ansehen, dass die Dreitheilung des Avesta nichts An-
deres sein soil als die auch bei uns nicht ungewohnte Eintheilung

desVolkes in den Lehrstan d, Wehrstand und Nahrstand; wo eine

\ iertheilung angenommen wird, da zerfallt der Nahrstand in zwei

Abtheilungen: Ackerbauer und Geweibtreibende, Mit dieser Ein-

theilung in Sttode fallt eine Kasteneintheilung nicht nothwendig

zusammen; will man eine solche erweisen, so wird man zeigen

miissen, erstlich, dass die Beschaftigungen der einzelnen Stande

erblich waren, dass Jeder in dem Stande verharren musste, in

welchem er geboren worden war, dann zweitens, dass Wechsel-

heirathen unter den verschiedenen St^den verboten waren. Mit

unseren geringen Hiilfsmitteln wird es uns kaum gelingen die

Frage zu beantworten, grossere oder geringere Wahrscheinlichkeit

ist Alles, was wir erwarten konnen. Am wahrscheinlichsten ist es,

dass sich diePriester von jeher kastenartig abgeschlossen ^haben,

an einer Stelle (Yt. 14; 46] wird ihnen eingescharft, ihr Wis-

sen Niemanden mitzutheilen als ihren nachsten Anverwandten

;

diese ^Gewohnheit wurde aber weniger durch Standeshochmuth

veranlasst als durch das Interesse ihres Gewerbes, denn in dem
Glauben, dass sie besonders wirksame Gebete besassen, lag der

Grund, dass sie besonders gesucht wurden. Dass man in den Prie-

sterstand aufgenommen werden konnte, ist nicht wahrscheinlich,

hatte nicht die Abstammung entschieden, so wiirde man nicht alle

Priester von*dem altesten Sohne des Zarathustra abgeleitet haben.

Nur mit dem Konige und seiner Familie scheint man eine Aus-

nahme gemacht zu haben, nach Philo de special, leg. p. 792 C.)

wurde der persische Grosskonig immer unter die Mager aufge-
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nommeiij und auch Firdosi nennt ihn wiederholt das Haupt der-

selben. So horen wir unter der Regierung der Farther; dass Tiri-

dates sich entschuldigen lasst, er konne nicht nach Rom kommen,

so lange erPriester sei (s. u.) . Aller Wahrscheinlichkeit nach waren

die Mager ein medischer Stamm, ein vollkommen abgeschlossnes

Geschlecht, dessen Glieder aber nicht immer in Medien wohnen

blieben, sondem sich iiber Eran vertheilten und dort lebten, wo

sie fur ihre Functionen am besten bezahlt wurden. Sie werden

aber dort kaum mit dem Volke vermischt gewohnt haben, son-

dem lebten in eigenen Priesterstadten. Wenn nun aber der Sohn

eines Priesters auch gewohnlich wieder ein Priester wurde, so war

er doch nicht gezwungen diess zu thun, er konnte auch andere

Beschaftigungen wahlen, wenn ihm seine priesterlichen Yerrich-

tungen nicht den nbthigen Unterhalt gew^rten. So ist es wenig-

stens jetzt, und so wird es immer gewesen sein (s. unten). Mit

denHeirathen wird man es ahnlich gehalten haben : das Gewohn-

liche ist es gewiss gewesen, dass der Priester wieder die Tochter

eines Priesters heirathete ; aber dass ihm ein Gesetz geboten habe

nur innerhalb des Priesterstandes sich zu halten, dafiir giebt es

keinen Beweis. Die Stellung der Priester war zwar auch in; Eran

eine sehr angesehene, was uns nicht wundem kann, da sie ja wol

die einzigen Trager der Bildung waren; sie beanspruchten zwar

dieselbe Macht wie die Brahmanen in Indien sie ausgeiibt haben,

diirften sie aber schwerlich je genossen haben. Unter dem Krie-

gerstande stelle ich mir keine besonders zahlreiche Klasse der era-

nischen Bevolkerung vor, er entsprach wol zumeist unserem Adel.

Der Name, den er fuhrt, ist rathaestao, d. i. auf dem Wagen ste-

hend, ein Beweis, dass man nicht JedeUj der kampfen konnte,

zum Kriegerstande rechnete, man musste Wagen und also auch

Pferde besitzen, also begiitert sein. Der Krieg wird in Eran als

die ehrenvollste Beschaftigung gegolten haben
;
aber um sich die-

ser hingeben zu konnen, musste der Krieger nicht fiir seine Le-

bensbediirfnisse zu sorgen brauchen, er musste Land besitzen und

Diener und Untergebene, welche dasselbe fiir ihn bebauten. Im
Kriege wird also der eranische Kriegerstand den Oberbefehl iiber-

nommen haben ; aber wenn ein solcher ausbrach, da wurden ohne

Zweifel auch die andern Stande oder wenigstens die Ackerbauer

aufgeboten, mit der Fiihrung der Waffen musste sich jeder Era-

nier von jeher der Selbsterhaltung wegen vertraut machen. Ein
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Verbot mit den andern Standen Wechselheirathen einzugeheu, hat

wol fiir den Krieger ebensowenig bestanden als fiir den Priester

;

der Familienstolz wird jedoch solche Heirathen sehr beschrankt

haben, je vornehmer sich eine Familie diinkte, desto weniger war

sie geneigt^ sich mit einer andem zu verbindeu. Langst hat man
eingesehen, dass die uns so auffallige Sitte der Heirath unter

nahen Verwandten in dem Familienstolze ihren Grund hat; und
diese Sitte wird im Avesta als etwas sehr Verdienstliches empfoh-

len. Die konigliche Familie war darin am strengsten, wir horen,

dass Kambyses seine Schwestern heirathetC; und Herodot (3, 31]

hat sicher Unrecht; wenn er angiebt, erst durch diesen Fall sei

die Sitte der Yerwandtenheirath entstanden. Artaxerxes II hat

zwei seiner Tochter geheirathet, Qobad I heirathet gleichfalls seine

Tochter (s. o.p.404n. 4); iiberhauptbrauchte dieKonigsfamilie bei

ihren Heirathen nicht iiber den Kreis ihrer Verwandten hinauszu-

geheU; denn diese Verwandten zahlten nach Tausenden. Bei ande-

ren Familien mogen ahnliche Ansichten geherrscht haben. Allein

diese Sitte giebt uns noch kein Recht, bei den Eraniem Kasten-

unterschiede anzunehmen, es waren diess bios adelicheVorurtheile.

Der dritte Stand endlich, die Ackerbauer, wird die grosse Masse
des Volkes in sich befasst haben^ zu ihm diirfen wir unbedenklich

auch Hirten und Handwerker rechnen.

Eine interessante aber schwer zu entscheidende Frage ist es,

ob schon in der Zeit vor derEinfiihrung des Islam Stamme fremder

Abkunft sich unter den Eraniern angesiedelt batten^ und welche

Stellung ihnen die letztern zuerkannten. Dass es solche fremde

Stamme gab, ist nicht unwahrscheinlich. Wir werden unten zei-

gen, dass die Mager, obwol ein medischer Stamm, doch vielleicht

semitischer Abkunft waren. Dass die Farther vielleicht turani-

scher Abkunft waren, wiewol sie gewiss schon zur Zeit des ersten

Darius in Eran lebten, haben wir schon ofter in diesem Werke z\i

besprechen Gelegenheit gehabt. Dasselbe gilt von den Daern,

welche uns Herodot als einen der persischen Stamme nennt, deren

Name aber auffallend mit dem einer turanischen Volkerschaft

stimmt, welche spater im Norden von Eran erwahnt wird. Hier ist

es indessen rathsam sich an Herodot zu halten, der den Stamm aus-

driicklich als einen persischen bezeichnet, und der Name lasst sich

aus dem Eranischen sehr wohl erklaren. Ueberhaupt haben die

Mager jedenfalls eine Ausnahmestellung gehabt, und sonst werden
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in den Tagen der eranischen Kraft die fremden Stamme in Eran

gewiss nur unbedeutend gewesen sein.

Wie in Indien das Purushasukta die Herkunft der Kasten zu

erklaren sucht, so finden wir auch in Eran sagenhafte Berichte

iiber den TJrsprung der Stande. Sie verlegen denselben in die

friihste Zeit, im Uebrigen aber widersprechen sich die beiden Be-

richte, wie wir schon oben (p. 549] gesagt haben. Die Sache scheint

uiis so wichtig, dass wir sie bier ausfiihrlich besprechen miissen.

Nach dem Konigsbuche hat Yima die verschiedenen Stande ein-

gerichtet, und diese Annahme ist auch eine ganz verniinftige, denn

Yima ist nach der eranischen Sage der Schbpfer der Staatseinrich-

tungen, er wird also auch die Stande geschaifen haben. Dagegen

ist nach priesterlichen Berichten Zarathustra der erste Begriinder

der drei Stande, welche dann durch seine Sbhne fortgepflanzt wur-

den. Die beiden Nachrichten mit einander auszugleichen ist

ausserst schwierig, denn nach der Sage erscheint Zarathustra erst

sehr spat, unter Yista^pa, und es ist nicht zu glauben, dass der

eranische Staat Jahrtausende bestehen konnte, ohne dass die Ein-

theilung in Stande sich vollzogen hatte. Ein Ausweg ware es,

wenn man annehmen diirfte, es habe Zarathustra zur Zeit des

Yima gelebt und Yima habe mit seiner Hiilfe den Staat einge-

richtet, und einige Stellen wiirden sich als indirecte Beweise da-

fiir gebrauchen lassen. Wir haben gesehn (Bd. 2, 192), dass das

Konigsbuch schon lange vor Zarathustra nicht bios die Feuer--

tempel, sondern auch das Avesta erwahnt; es muss auffallen,

wenn es Yd. 2, 143 heisst, Urvatat-nara, der Sohn Zarathustras,

sei der Konig im Yara des Yima, denn es ist doch souderbar, dass

dieserYara von Yima bis zur Zeit desKonigs Yistacpa ohneOber-

haupt war. Gleichwol ist die Annahme, dass Zarathustra unter

der Regierung Yimas gelebt habe , sehr misslich, denn wir miis-

sen in diesem Falle nicht nur die ganze heilige Chronologic zer-

storen, sondern auch den Zarathustra von Yistacpa trennen, mit

dem er doch auch schon im Avesta zusammengehbrt. Ein zweiter,

weniger gewaltsamer Ausweg ist es, wenn man der von uns

Bd. 1, 659 flg, ausgeschiedenen Priesterlegende einen getrennten

Ursprung zuschreibt, so dass Yima auf der einen und Yistacpa

und Zarathustra auf der andern Seite parallel gingen und erst in

spaterer Zeit in der jetzt gangbaren Weise verschmolzen wurden.

Wir wollen sehen, was sich fiir diese Ansicht sagen lasst, beschei-
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den iins aber von vorn herein, dass es nur Vermuthungen sind,

die wir aufstellen und die wir Niemanden als Gewissheit auf-

drangen wollen.

Friiher (Bd. I, 676 flg.) haben wir bereits gefunden, dass

nach der morgenlandischen und zum Theil auch nach der abend-

landischen Uebeiiieferung Vista9pa in Baktrien wohnte, dass an

seinem Hofe Zarathustra seine Lehre zuerst verkiindete und die-

selbe von da sich nach den iibrigen Theilen Erans ausbreitete.

Es liegt in diesen Nachrichten durchaus nichts Ungereimtes und

Unglaubliches, das uns veranlassen konnte eine Veranderung zu

versuchen; bedenken muss man aber immerhin, dass dieNachricht

erst ziemlich spat beglaubigt ist. Firdosi
,
ohne Zweifel ganz in

IJebereinstimmung mit seinen Quellen, lasstBaktra vonLohra^p,

dem Vater des Vistacpa, erbauen und denselben dort wohnen,

obwohl in den friihern Theilen des Konigsbuches von der Stadt

Balkh schon oft genug die Rede war. Das Avesta spricht sich an

keiner Stelle bestimmt iiber den Wohnort des Yistacpa aus; da

aber Avesta und Shahname auch sonst gut zusammenstimmen, so

darf man vielleicht dem Avesta dieselbe Ansicht zuschreiben, Man
wird aber dann wenigstens zugeben miissen , dass Vista^pa seine

Thatigkeit nicht aufBaktrien beschrankte; denn Yt. 9, 29. 17, 49

finden wir den Vistacpa am Flusse Daitya beschaftigt, der, wie

wur wissen, wahrscheinlich der Araxes ist; nach einer weitern

Stelle (Yt. 5, 108) befindet er sich amWasser Frazdanu, welches

zwar nach dem Bundehesh (c. 22) in Segestan zu suchen ist, doch

hat Lagarde schon darauf aufmerksam gemachti), dass der Name
Frazdanu derselbe sei wie armenisch Hrazdan, Name einesFlusses

beiNakhicevan. Einen weitern Beweis der Thatigkeit des Yistacpa

im Westen finden wir bei Yaqut unter dem AYorte Gushtasfi

y Er bezeichnet damit einen District der Landschaft

Shirvan, der diesen Namen empfangen haben soil, well Gush-

tasp ihn zuerst fruchtbar machte durch versehiedene Canale, die

er vom Kur und Araxes ableitete. Man wird nicht leugnen kou-

nen, dass alle diese Nachrichten darauf hinweisen, dass \ ista^pa

auch im Westen thatig war. Betrachten wir nun das Geschlecht

des Yistacpa. Er ist der Sohn des Aurvat-acpa oderLohrasp, und

1) Beitrage zur baktrischen Lexikographie p. 2S.
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alle unsere Quellen sind daruber einig, dass der letztere der Be-

griinder eines neuen Zweiges des Konigsgeschlechtes ist^ dass er

nicbt unmittelbar mit seinem Vorganger Kava Hu9rava zusam-

menbangt. Fiir das Avesta geht diese Thatsache aus Yt. 5, 98

hervor^ wo es heisst : ))Ihr (der Ardvi-cura) opfertenldie Hvovas, ihr

opferten die Nachkommen des Naotara; Reichthum verlangte

der Hvova^ scbnelle Pferde der Naotairya (oder: Nachkomme
des Naotara), Bald nachher waren die Hvovas an Gliicksgiitern

die gesegnetsten , bald nachher war der Naotairya Vistacpa in

diesen Gegenden mit den schnellsten Pferden begabt.a Wer die

Hvovas sind, wissen wir bestimmt: es ist die Familie des Ja-

ma9pa, des Ministers von yista9pa, der seine Schwester mit Za-

rathustra verheirathete. Dass die Naotairyas die Familie des

Vista9pa selbst sind
,
kann gleichfalls nicht zweifelhaft sein, und

man sieht aus der angefiihrten Stelle, .dass es nicht zufallig ist,

wenn die Namen Aurvat-a9pa und Vista9pa mit a9pa, Pferd, zu-

sammengesetzt sind. Ueber dieBedeutung desBeiwortes naotairya

kann man eher in Zweifel sein; das Wort ist ohne Frage von

einem vorauszusetzenden naotara abgeleitet
, dasselbe wird aber

einen etwas verschiedeuen Sinn erhalten, je nachdem man nao-

tara als nom. propr. oder nom. appell. fasst. Im letztern Falle

steht naotara fiir navatara (cf. naoma und nauma fiir navama) und
bedeutet den Jiingeren, im ersten Falle ist Naotara der Naudar

der Sage, von dem bereits (Bd. 1 , 574) die Rede gewesen ist.

Wenn man sich entschliesst, wie ich gethan habe, in Naotairya

einen Nachkommen des Naotara zu sehen, so setzt man sich da-

durch in Widerspruch mit der gewohnlichen Genealogie (cf.

Bd. 1, 659 und Shahn. 1022, 7), welche den Lohra9p zu einem

Sohne des Kai Pishin macht, mithin auf das Geschlecht des Kai-

qobad zuriickfiihrt. Ich vermag auch jetzt diesen Widerspruch

nicht zu Idsen, aber nach einer andern Notiz des Shahname^)

kam Lohrasp ausSyrien, und eine w^eitere Stelle sagt (1021, 8

V. u.) er sei mit Zerasp nach Eran gekommen. Der mythische

Theil des Shahname kennt drei Zerasp
; der eine von ihnen ist

Sohn des Naudar (Shahn. 103, 4 v. u.) , der zweite ein Sohn des

Tus (Shahn. 554, 8 %.) undHaupt der Nachkommen des Naudar,

1
)

Shdhi). 1190
, ult.

:



I. Die Verhaltnisse der Stande im Allgemeinen. 557

deren Zahl auf 80 angegegeben wird; er fallt (Shahn. 578) im

Kampfe mit Firud^ dem Sohne des Siavakhsh, Der dritte (ibid.

930_, 4 V. u. und 994, 11) ist ein Heerfiihrer und Schatzmeister

des Kaikhosrav, Auch sonst wirdLohrasp im Shahname mit dem
Westen inVerbindung gebracht: nacb einerStelle (810, 7) stehen

die Georgier und Alanen unter seinem Oberbefehle; in den Erie-

densvorschlagen des Afrasiab soil "Lohrasp den Westen bis zum
Meere der Khazaren als eigenes Reich in gleicher Weise erbalten

wie Rustem den Suden. Alle diese Ziige zusammen weisen den

Aurvat-acpa und sein Geschlecht nach Westen, und es ist auffal-

lend, dass er dann gerade Balkh zu seiner Residenz erwahlt.

AmmianusMarcellinus, der bestimmt von einem baktrischen

Zoroaster spricht, erwahnt auch dessen Freund Hystaspes, mit der

ausdriicklichen Bemerkung, er sei der Vater des Darius gewesen.

Dass dieser Yistacpa in Baktrien war, wissen wir nicht ; aus den

Inschriften seines Sohnes (Bh. 2, 93. 94) sehen wir aber, dass er

wenigstens in Parthien sich eine Zeit lang aufhielt und dort wich-

tige Dienste leistete, es ware also ganz gut moglich, dass er auch

in Baktrien in einer einflussreichen Stellung gewirkt hatte. Auch
sonst fehlt es nicht an baktrischen Vistacpas, ein persischerPrinz

dieses Namens ist ein Sohn des Darius und der Atossa und fiihrt

in dem Zuge gegen Griechenland nach Herodot (7, 64) die Bak-

trer an. Ein anderer persischer Prinz gleichen Namens muss zu

der Zeit der Thronbesteigung des Artaxerxes I in Baktrien ge-

lebt haben (Bd. 2, 412), ein dritter baktrischer Hystaspes er-

scheint unter Alexander (ib. 579). Allein alle diese Personlich-

keiten konnen hochstens Satrapen gewesen sein, keiner von

ihnen war auch nur Konig von Baktrien
,
geschweige denn ein

Konig vonEran, welcher in Balkh seine Wohnung hatte, ein sol-

cher soli aber Vistacpa nach der Sage gewesen sein. Ueber die

Unwahrscheinlichkeit, dass iiberhaupt jemals ein Grosskonig von

Eran seinen Sitz in Balkh hatte
,
haben wir schon friiher ge-

sprochen.

Wie mit Vistacpa, so ist es auch mit Zarathustra. Ueber ihn

konnen wir kurz sein, da wir die uns bekannten Notizen iiber

ihn schon friiher zusammengestellt haben. Wenn ihn Justin zum
Konig der Baktrer macht, so stimmt das nicht mit der gewohn-

lichen Legende, die in ihm weder einen Konig noch einen

Baktrer sieht, sondern ihn nur nach Baktrien einwandern, aber
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auch wieder in seine Heimath zuriickkehren lasst. Dass im Ave-

sta Zarathustra ofter als in Airyana vaeja thatig dargestellt wird,

wissen wir bereits ,
aber selbst eine so spate Quelle wie Shahra^

stani ist, weiss uns noch von der wunderbareii Heilung eines

Blinden zu erzablen , welche in Dainavar durch Zarathustra aus-

gefuhrt wurde. Wenn wir nun auch zugeben, dass die Ansicht

nichts Ungereimtes hat, nach welcher Vista^pa in Baktrien

wohnte und Zarathustra dahin kam um ihm seine Religion zu

lehren, so machen die oben angefiihrten Thatsachen es doch auch

wahrscheinlich, dass man nicht in alien Provinzen so dachte und

dass mehrere derselben sich riihmten den Zarathustra in ihrer

Mitte gesehen zu haben. Soil es doch, nach dem Zeugnisse des

Plinius^ sogar einen prokonnesischen Zoroaster gegeben haben !

Daraus darf man nicht schliessen , wie Plinius und Andere ge-

than haben, dass es mehrere Zoroaster gegeben habe, sondern

nur, dass sich verschiedeiie Statten um die Ehre stritten ihn ge-

boren zu haben. Wenn aber Vistacpa urspriinglich nach dem
Westen und nicht nach Baktrien gehorte, so wiirde uns diess iiber

eine Schwierigkeit hinweghelfen , die wir friiher auch schon be-

sprochen haben (Bd. 1, 663], dass namlich der Gegner Vistacpas,

der turanischeKonig Arejat-a^pa oder Arjasp, durchaus in keinem

Zusammenhange mit dem friiheren turanischen Konigshause

steht. In der spatern Form der Sage ist Arjasp freilich nicht nur

Konig von Turan, sondern offenbar auch ein Buddhist; immerhin

w^e es moglich, dass derselbe urspriinglich ein Alanenkdnig war

und neben die turanischen Konige zu setzen sei, wie auch Vista9pa

und sein Geschlecht neben die iibrigen Konige der Heldensage.

Das Resultat, zu dem wir schliesslich gelangen, ist dem-

nach^ dass der Ursprung der Cultur von den Eraniern auf dop-

pelte Weise erzahlt wird: wahrend sie die Einen auf Yima zu-

riickfiihren, soli nach Andern Zarathustra als ihr Urheber gelten.

Noch weniger als den Urheber vermogen wir bis jetzt den Ort ge-

nauer zu bestimmen, an welchen, nach eranischer Ansicht, der

Beginn der Cultur zu setzen ist.
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ZVVEITES OAPITEL.

Der Priesterstand.

Athravans und Mager.

Es ist nur billig, dass wir bei Eetrachtuiig der einzelnen

Stande von den Angaben des einheimischen Gesetzbuches der

Eranier ausgehen, und erst in zweiter Linie betrachten, was

fremde Volker von den Einrichtungen in Eran berichten. Der

Priester heisst nun im Avesta durchgangig athravan, ein unregel-

massig flectirtes Wort^ dessen Casus obi. zumTheil auf einThema
atharvan zuriickgehen. Dieses letztere Thema ist das altere, wie

uns die Vergleichung mit dem Indischen zeigt, denn dort finden

wir in denVedas den Namen Atharvan^; wieder. Aus diesenFor-

men atharvan und athravan hat sich nun regelrecht die Form
acru Oder acrun entwickelt ^ womit die Athravans in der Ueber-

setzung und in spatem Schriften bezeichnet werden. Die Be-

schaftigung der Athravans wird mit zu den pistras gezahlt^ d. i.,

wie wir bereits wissen, zu den Kiinsten und Erwerbszweigen 2
^

.

Dass die Athravans im Avesta an der Spitze der Gesellschaft

stehen, darf uns nicht wundern, sie werden immer von alien Ge-
sellschaftsklassen zuerst genannt (Vd. 5, 86. 13, 125. Yc. 14, 9.

19, 46. Vsp. 3, 16. Yt. 13, 88), ihre Auszeichnung vor den

iibrigen Bewohnern Erans zeigt sich durch verschiedene Begiin-

stigungen. Wahrend andere Personen fur die Dienste eines Arz-

tes einen gewissenLohn vergiiten miissen, geniigt von ihrer Seite

ein blosser Segensspruch (Vd. 7, 105), verunreinigte Wege,

welche wieder betreten werden sollen, betritt zuerst derAthravan

(Vd. 8 , 49) . Dass der Athravan verschiedene aussere Kennzei-

1} Als Priester erscheint der Atharvan im Veda nur sehr selten, \sue Athar-

vaveda 5,11, wo er ein Priester des Varuna ist; bei den liturgischen Verricb-

tungen hat er keinen Platz. Die Hymnen des Rigs’eda nennen ihn gewohnlich

als einen alten Weisen, der zuerst das Peuer vom Himmel gebracht hat ; mit

dem Feuer den Athan an zu verbinden, hat man in beiden arischen Religio-

nen das grosste Recht. Vgl. hierzu: Ludwig, Die philosophischen und reli-

giosen Anschauungen des Veda, § IT. Prag 1S75.

2
)
Pistra wird mit i. e. np. pesha, Kunst. Handwerk, iiber-

setzt, und diess ist gewiss auch das Richtige,
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chen fiihrte, erfahren wir aus Vd. 18, 1 flg. Es sind diese 1) der

Paiti-dana oder Penom , ein Schleier, mit dem man beim Hersa-

gen des Avesta das Gesicht, besonders den Mund bedeckte;

2) der Khraf^tragbna, ein Lederriemen, den man wahrschein-

lich zum Tddten unreiner Thiere, wie Fliegen u. a. m. ver-

wandte; 3) ein Stab (urvara), und endlich 4) astra mairi, ein

Messer, um die Schlangen damit zu todten. Neben diesen Ge-

rathscbaften bedurfte aber der Athravan auch nocb anderer,

welche, wie es scheint, meist fur den Feuerdienst gehbrten und

welche Vd, 14, 28— 31 aufgezahlt werden; es sind, ausser den

bereits genannten Paitidana, Khrafctraghna und Astra, noch die

folgenden : ein Teller (gaoidhi) , auf welchen das Opferfleisch

gelegt wurde, ein Morser (havana) zum Zerstossen des Haoma,
Tassen (tasta) , um den ausgepressteu Haomasaft darein zu gies-

sen, und Bare^man, die Zweige, welche der Priester beim Gebete

in der Hand halten muss (s. unten] . Unsicher muss bleiben, was

unter ^raosha-carana zu verstehen sei und unter urunya raeth-

wis-bajina (vgl. raeinen Commentar zu Vd. 14, 30). Andere

Kennzeichen, welche aber mehr das Innere eines Athravans zu

betreffen scheinen, werden Vd. 13, 126— 129 mitgetheilt; die

Ausdriicke sind nicht alle ganz klar, doch sieht man, dass unter

ihnen die Geniigsamkeit eine Rolle spielt. Vd. 19, 31 werden
die Morser

,
Tassen , Haoma und die heiligen Schriften als die

Siegeswaffen (zaya) oder Embleme der Athravans genannt. Dass
der Athravan darauf rechnete, bei seinem Eintritte in die Hauser
der Glaubigen gastlich aufgenommen und mit Speise erquickt zu

werden, geht auch aus Vd. 13, 60 hervor; es musste auch darauf

gerechnet werden, denn die Athravans fiihrten wenigstens zum
Theil ein Wanderleben, sie durchzogen als Lehrer die Gegen-
den 9, 76], ja eine Stelle (Yc. 41, 34. 35) sagt uns, dass sie

von weit herkamen. Diese Sitte ist nicht auffallend, die heutigen

muhammedanischen Mollas machen es ebenso, und von den he-

braischen Leviten ist dieselbe Sitte bezeugt. Ob auch derAusdruck
durae-fradhato, welcher Yt. 16, 17 von den Athravans gebraucht

wird, dasselbe sagen will, wie ich angenomen babe, lasst sich

nicht bestimmen i)
. Ein Lehrer soil mithin der Athravan gewiss

1) Ich habe durae-fradhato erklart win derFeme geschaffen«, doch konnte

fradhdta auch die Grundform zu denNamenFradates, Fraates sein und mithin

weise bedeuten. Cf. oben p. 77.
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sein^ aber kaum fiir alle Eranier ohne Unterschied , sondem nur
fiir seine Schuler

^
die er aus dem Kreise seiner Verwandtschaft,

hochstens seines Stammes entnommen haben wird^ denn aus Yt. 14
,

46 geht hervor, dass der Athravan nur seiner Familie seine Weis-
heit mittheilen soil, hochstens andem Athravan s, aber nicht Per-

sonen aus andern Standen; auch Vd. 9, 172 flg. zeigt, dass man
strenge darauf hielt, dass ein Priester die religibsen Verrichtun-

gen von einem zuverlassigen Lehrer gelernt habe. Diese Strenge

begreift sich nicht nur aus dem Bestreben den Glauben rein zu

erhalten
,
sondern auch durch die Erwagung, dass die Athravans

von dem Ertrage ihrer religiosen Verrichtungen leben mussten.

Die Abstammiing der Athravans geht auf Zarathustra zuriick,

der Yt. 13, S8 selbst der erste Athravan genannt wird. Spatere

Quellen leiten die Athravans auf Zarathustra zuriick durch seinen

erstgebornen Sohn Icat-vactra, der bereits im Avesta genannt
wird (Yc. 23, 4. 26, 17. Yt. 13, 9Sj, aber die Abstammung der

Priester von demselben ist im Avesta nicht ausgesprochen, wohl
aber im Bundehesh (79, 15], und xvir haben bis jetzt keinen Grund
zu bezweifeln, dass die Ansicht alt sein konne. Da nun Zarathu-

stra auf das konigliche Geschlecht zuriickgeht, vie wir wissen

(Bd. 1, 687), so ist auch den gewohnlich^ Priestern die Eben-
biirtigkeit rait dem Konigsgeschlechte gesichert. Unter sich wa-
ren die Priester schwerlich alle ganz gleich geachtet, es mangelt
uns aber an Angaben iiber die Art und Weise, v ie sie sich unter-

schieden. Eine Art Unterscheidung ist Yd. 5, 161 enthalten, wo
diese Priester nach ihren Functionen abgetheilt werden, sie sind Ha-
vanan, Atarevakhsha, Fraberetar, Aberet, Acnatar, Eaethwiskare.

Dem Havanan scheint die Bereitung des Haoma o^gelegen zu

haben, der Atarevakhsha hatte das Feuer zu unterhalten, vde sein

Name besagt, der Fraberetar hatte die zum Opfer nothigen Ge-
rathschaften in Ordnung zu halten, der Aberet wird ahnliche Ge-
schafte gehabt haben, wahrscheinlich musste er sie den dienst-

thuenden Priestern zubringen, wenn sie dieselben bedurften. Der
Acnatar hatte die Gefasse zu waschen, vde sein Name sagt, und
auch der Raethwiskare diirfte mit ahnlichen Dingen betraut ge-

wesen sein. Der wichtigste war aber der Zaotar, der die heiligen

Schriften beim Opfer zu recitiren hatte. Wie man sieht, unter-

scheiden diese Ausdriicke den Priester nur nach seinen besonderen

Verrichtungen beim Opfer, nicht im biirgerlichen Leben; spater

Spiegel, Eran. Alterthumskunde. Ill
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hat man die Zahl der dienstthuenden Priester bei der heiligen

Handlung auf zwei beschrankt : auf den Zaotar und den Racpi.

Auf die biirgerliche Stellung der Priester hatte diese Unterschei-

dung natiirlich keinen Einfluss. Andere Namen scheinen den

Priester in seinem Verhaltnisse zu den Laien zu bezeichnen. So

scheint ^raoshavareza den Beichtvater zu bedeuten, auch ratu

(von der Uebersetzung ofter mit gegeben) ist bisweilen der

geistliche Gewissensrath.

Dass die Priesterschaft unter einem sichtbaren Oberhaupte

(ratu) stand, erfahren wir aus Y9. 14^ 7 ; auch zeigt uns diese Stelle,

dass Weisheit und Gelehrsamkeit die grbssten Anrechte gab (vgl.

auch Vd. 18, 1— 17). Der eigentliche Name dieses Oberhauptes

der Athravans war Zarathustrotema, und bei der Wichtigkeit die-

ser Sache miissen wir etwas weiter ausholen und diese unsere Be-

liauptung ausfuhrlicher erweisen. Der Name zarathustrotema fin-

det sich verschiedene Male im Avesta und ist in seiner Bedeutung

sehr durchsichtig : er bezeichnet den, der am meisten Zarathustra

ist, dem Zarathustra am meisten sich nahert, der Superlativ steht

also in ganz ahnlicher Bedeutung wie im lat. finitimus, maritimus.

Mehr als dieses ist indessen aus der blossen Etymologic des Wortes

nicht zu entnehmen, eigentliche Bedeutung miissen die Stellen

ergeben, an welchen das Wort zarathustrotema vorkommt; da es

nicht sehr viele sind, kbnnen wir sie hier der Reihe nach betrach-

ten. Am wenigsten erfahren wir aus der Stelle Vsp. 1, 30 : »ich

lade ein und verkiinde es den ahurischen Fragen, dem ahuri-

schen Herkommen, dem ahurischen Herrscher, dem ahurischen

Zarathustrotema, demreinen Herrn des Reinen.a Mansieht leicht,

dass die beiden zuerst' genannten Gegenstande mit den zuletzt

genannten Personen in Beziehung stehen
;

iiber die traditionelle

Uebersetzung habe ich mich bereits in meinem Commentare zu

der St. geaussert und gezeigt, dass sie in ihrer ersten Halfte rich-

tig, in der letzten aber unrichtig ist : daqyuma heisst weder die

Gegeud, noch zarathustrotema der Herr derGegend, diess beweisen

die iibrigen Stellen, namentlich diejenige, welche wir jetzt be-

trachten wolleu. Von Yc. 1,8 an werden namlich die verschiede-

nen Tageszeiten angerufen, in der Art, dass mit jeder Tageszeit

erst ein Genius oder eine Person (dariiber lasst sich streiten) ver-

bunden wird, welche iiber das leibliche Gedeihen der Wesen zu

wachen hat, zweitens ein Gott, der mit dem Schutze der jewei-
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ligen Tageszeit besonders betraut ist. Die richtige Reihenfolge

erhalten wir nach den VendidM-sades, and nach ihnen stellt sich

die Sache folgendermassen dar. 1) Ushabinaj verbunden mit Be-

rejya, der nach der Tradition die Friichte zu vermehren hat, und

Nmanya^ der wie der Name besagt, zu den Hausern in naher Be-

ziehung steht. 2) Havani verbunden mit ^avaghi, dem Be-

schiitzer der Kinder, und Vi9ya, dem Beschiitzer derClane. 3) Ra-

pithwina mit Fradat-fshu, dem Beschiitzer des kleinen Viehs, und

Zahtuma, dem Beschiitzer der Genossenschaften. 4) Uzayeirina

mit Fradat-vira, demjVermehrer der Manner, und Daqyuma, dem
Beschiitzer der Gegenden, endlich 5) Aiwicruthrema mit FrMat-

vicpahm-hujyaitis, demForderer alles Lebensgliicks, und Zarathu-

strotema, dem Beschiitzer der Priester, Diese beiden Reihen

driicken eine Steigerung des Ranges von unten nach oben aus,

die Wiirde des Zarathustrotema ist die hochste, er steht an der

Spitze der Gesellschaft. Ganz ebenso folgen sich diese Namen
auch an andern Stellen, wo wir sie beisammen finden (cf. Y9. 17,

72. 26, 2. Yt. 10, 115. 13, 21; auch Vsp. 10, 6. Gah 4, 9 spre-

chen dafiir) . Hochwichtig fur die Entscheidung der Bedeutung

von Zarathustrotema ist auch die oft citirte Stelle Y9. 19, 50—52,

in welcher ich jetzt die Satze etwas anders verbinde als friiher.

Ich ubersetze: »Welches sind die Herren? Der Hausherr, der

Clanherr, der Herr der Genossenschaft , der Herr der Gegend

;

Zarathustra ist der funfte, in den Gegenden namlich, welche

ausser dem zarathustrischenReiche sind. VierHerrn hat das zara-

thustrische Ragha. Welches sind seine Herren? Der Hausherr,

der Clanherr, der Herr der Genossenschaft, Zarathustra ist der

vierte.tt Hieraus erhellt, dass dem Zarathustra ein besonderesReich

zugeschrieben wird, in welchem er die beiden hochsten Wiirden

— die vierte und funfte in andern arischen Reichen — inne hat.

Dieses Reich ist aber in Ragha, dem neuem Rai, dort gab es also

nach Ansicht unserer Stelle keine besondern Landesfursten, Zara-

thustra war der oberste Fiirst und der oberste Priester zugleich.

Fiir das im Texte stehende Zarathustra setzt nun aber die Ueber-

setzung (19, 50) zartustum d. i. zarathustrotema. Folglich ist nach

der Ansicht derUebersetzung Zarathustrotema nicht bios der geist-

liche Nachfolger und Stellvertreter des Zarathustra, sondern auch

dessen Stellvertreter in einer weltlichenHerrschaft mit dem Mittel-

punkte im Ragha. Eine weitere Bestatigung kann man auch in

36 ^
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Vd. 60. finden, wo Ragha mit den drei Genossenschaften ge~

nannt wird. Der Verfasser dieses Stiickes theilt zwar niclit die

Ehxfurcht^ welche der Verfasser der Yacnastelle vor der Stadt

Ragha zu haben scheint, er bezeichnet sie im Gegentheil als den

Sitz vorziiglicherKetzerei; diess beweist aber nicht, dass er darum
liber die Bedeutung der Stadt eine ganz verschiedene Meinung
hatte, vielmehr scheint mir daraus, dass er sie als den Sitz der

drei Genossenschaften bezeichnet^ hervorzugehen, dass er, wie die

Verfasser der Yashts, die drei Stande von dort (also von Zarathu-

stra) ausgehen liess. Die Erklarer der Stelle fuhren iiber Ragha
zwei Ansichten an : entweder es bedeute Ragha so viel als Atropa-

tene, oder als die Stadt Rai . Beide Erklarungen lassen sich sehr

wohl vereinigen. Dass es einen District gab, der Ragha hiess^

lehrt uns Darius (Bh. 2, 71. 72.), der Ragha als eine Landschaft in

Medien bezeichnet; umgekehrt spricht Isidor| von Charax von
einer Landschaft, die er als Mr^ota bezeichnet und^Pa^a
als die grosste Stadt in iVIedien, es wird also, wie so oft in Eran,

Ragha sowol Nanien des Distiicts als der Hauptstadt desselben

gewesen sein.

Nach diesen aus dem Avesta geschopften Ermittlungen wiir-

den wir also die Athravans als einen geschlossenen Stand zu be-
trachten haben, der von Medien ausging und unter einem Ober-
priester stand, der in der medischen Stadt Ragha nicht nur seinen
Sitz hatte, sondern dort auch als selbstandiger geistlicher Fiirst

regierte. Sehen wir nun, in wie weit andere Quellen ausser dem
Avesta diese Zustande bestatigen. Hier verweisen wir nun zuerst
auf die merkwiirdige schon friiher (Bd. 1

, 71. 72. not.) ange-
fiihrte Stelle des Yaqut, welche berichtet, dass der letzte der
Grossmager in der Feste Lstunavend in der Nahe von Ragha
besiegt ward, dass seine beiden Tdchter in den Harem des Kha-
lifen Mahdi kamen und die eine derselben die Mutter des Kha-
lifen Mansur wurde. Nicht weniger merkwiirdig und zu den obi-
gen Ermittlungen stimmend sind die Nachrichten, welche uns
Ammianus Marcellinus liber die Mager und ihre VerhMtnisse

1/ Vgl. jetzt Geiger, Die Pehleviversion des ersten Capitals des Vendidad
p. 21. 56.

2, Anim. Marc. 23 ,
6. 32 Jn his trcicfibus (namlich jMedien) mcigoTum

cujri suntfertihi Ex eo d. i. seit Hystaspes) per saecula nnilta ad prue-
sens una eademque prosapia muttitiuh creutu, deorum cnltihus dedicatur.
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mitgetheilt hat : nach ihnen waren die Sitze der Mager in Medien

und ihre Anfange klein, nach und nach wiichsen sie zu einem aii-

sehnlichen Geschlechte heran^ das zum Theil wenigstens in Ort-

schaften ohne Mauern wohnte und seineii eigneii Gesetzen gehor-

chen durfte. Letztere Worte sind besonders wichtig und zeigeii,

dass die Mager nicht den gewohnlichen Gesetzen unterthan waren.

Ob das magische Gebiet in Medien ein zusammenhangendes war

Oder aus einzelnen Stadten bestand^ welche iiber die ganze Pro-

vinz vertheilt waren und sich an die einzelnen Heiligthiimer an-

schlossen^ wissen wir nicht mehr^ eben so weuig^ ob auch diejeni-

gen Priester, welche sich ausserhalb der Provinz Medien befanden^

noch unter der Herrschaft des Zarathustrotema standen. Eine

noch altere Spur dieser PriesterheiTschaft werden wir in dem schon

oben (p. 36) erwahnten Peiche des i^rtabazanes suchen diirfen,

dem der Seleukide Antiochus III einen Eesuch zugedacht hatte,

der aber dutch rechtzeitige Unterwerfung abgewendet wurde.

Nach der Angabe des Polybius hatte das Reich des Artabazanes

die Eroberung Alexanders iiberdauert^ man hatte^ wie er meint,

vergessen dasselbe zu zerstoren^ wahrsclieinlich hatte man aber

dasselbe gar nicht zerstoren wollen, da Alexander gewiss nicht

daran dachte, religiose Einiichtungen derEranierzubeseitigen. Ar-

tabazanes durfte aus dem Geschlechte des Atropates gewesen sein, in

welchem sich die geistliche Obergewalt forterbte. DerName Atro-

pates', den wir in dem neupersischen Adarbad wieder linden, ist

wahrscheinlich einTitel gewesen. Zwar wirdYt.13, 102 derName
Atarepata, der vom Feuer Beschiitzte, als Name eines Sohnes der

Vistacpa erwahnt, aber Atropates war eher so viel als athro patar,

Beschiitzer des Feuers. War nun Atropates der Xitel eines Priester-

fdrsten, so begreift man auch eher, wie es kam, dass sich Atropatene

als Name der Provinz nicht bios bei Griechen und Romern, son-

dern in dem Worte Adarbaijan bis auf den heutigen Tag erhielt;

ware Atropates nichts gewesen als der Satrape Alexanders, so ware

Feruntque, siJusfumest credi, etiam ignem caelitus lapsuin apudse sempitemis

foculis custodire, cujKs portionem exiguam^ ut fanstum^ praekse quondam Asia-

iicis regihus dieimt. Hitjiis originis apud veteres numerus erat exilis, ejttsque

ministeriis Persicae potestates in faciendis rehus divinis sollemniter utehantiir.

.... Verum aucti paullathn in umplitudinem gentis solidae concessemnt et

noyncn: vilhtsque inhabitantes nulla murorum Jir'mitudinc communiias
,

et

legdjHS suis nti pennissi, religionis respeetu sunt honorati.
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eine solche Auszeichnung wol kaum moglich. Dieser Atro-

pates findet sich iibrigens schon vor der Eroberung Alexanders,

derselbe war nach Arrian (Anab. 3, 8. 4.) der Anfiihrer der Me-
der unter Darius Codomannus, was gar nicht gegen seine geist-

liche Wiirde spricht, er konnte ebenso gut zu Felde ziehen wie

unsre Bischofe im Mitlelalter. Spater wurde Atropates ein eifri-

ger Anhanger Alexanders und von diesem mit der Verwaltung

von ganz Medien betraut. Als Schwiegervater des Perdikkas be-

hielt er wenigstens Nordmedien noch bei der ersten Theilung nacb
dessen Tode, bei der Theilung von Triparadisos erscheint sein

Name nicht mehr, vielleicht war er inzwischen gestorben, aber

seine Nachfolger blieben darum doch Herrscher und sie regierten

in Atropatene noch zur Zeit als Strabo schrieb^). Gewohnlich
wird angenommen, die Dynastie des Atropates sei unter der Re-
gierung des Augustus (2 v. Chr.) von ihrem Platze entfernt wor-

den (p. 133), es scheint mir aber dafiir ein geniigender Grund
nicht vorzuliegen, es handelt sich hochstens urn einen Wechsel
der Personen, und es ist sehr wohl mogHch, dass die Nachkommen
des Atropates bis zur Zerstorung des Sasanidenreiches in ihrer

Stellung verblieben. Nicht moglich ist es zu bestimmen, wie weit

dieses Geschlecht iiber das Ende des Achamenidenreiches hinauf-

reicht. Es fehlt uns hierfiir an alien Nachrichten und man konnte
vermuthen, dass vielleicht schon die alten medischen Konige Prie-

sterkonige gewesen seien, und dass man sie in demErbe Zarathu-
stras ungestort fortregieren liess zur Zeit als das oberste Konig-
thum an die Achameniden iiberging. Diese Annahme ist indessen

nicht sehr wahrscheinlich, aUe die Emporer, welche den medi-
schen Thron unter Darius I beanspruchen, riihmen sich bios

Nachkommen des Uvakhshatara zu sein, wahrend sie sich doch
gewiss geriihmt haben wiirden von Zarathustra abzustammen,
wenn diess der Fall gewesen ware.

Uebrigens wiirde man sich sehr irren, wenn man glauben
wollte, es habe den Athravans geniigt, in einer bestimmten Pro-
vinz unter priesterlicher Herrschaft leben zu konnen, unberiihrt

1) Cf. Strabo XI, 523: Touvofxct o z<sypi drco tou ’ATpoTrdxou
; 8s

br.h TouMaxsooat TautYjv, p,£pos ooaa'^ Mtjotas. Kat
07) r-rp. ^aaiXeu; d'^aYOpeu^ei? iota aovexale ttjm y topav ta6T7)v • xat 'Q

oiaooyTj cwCsTat jAsypt vuv ^xstvou zpos t£ tou; ’Apasvitav ^actXea? :Totr,aatxevwv

sriYafAta? Twv uatepov, xat 26pujv. aal piSTa xtjtol Ilap^uatwv.
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von der Einmischung weltlicher Herrscher. Die oben angefuhrte

Ya^nasteile zeigt vielmehr ganz deutlich, dass sie auch in den-

jenigen Gegenden^ in welchen ein Landesherr vorhanden war,

den Zarathustrotema als den fiinften d. h. obersten Machthaber

betrachteten. Consequent ist es daher, wenn es Vsp. 2, 4—

7

heisst, Ahura Mazda sei der Herr und Meister der ganzen himm-
lischen Schopfung, Zarathustra aber der Herr und Meister der

irdischen Schopfung. Also: im Himmel waltet unumschrankt

Ahura Mazda, auf Erden ebenso unumschrankt Zarathustra, letzte-

rer wol durch seinen Stellvertreter, den Zarathustrotema. Man sieht,

dass die eranischen Athravans an Anmasslichkeit den indischen

Erahmanen nichts nachgeben^) ; eine andere Frage ist es freilich,

ob diese Ansichten in Eran nicht bios fromme AViinsche blieben,

denn wir konnen nicht glauben, dass sich je die Sasanidenkdnige,

um von den altern gar nicht zu reden, in dieser Art unter die

Botmassigkeit der Priester begeben haben sollten. Gleichwol

muss die Ansicht, dass dem Zarathustra von Rechts wegen die

Herrschaft iiber die Glaubigen zukomme, bei den Eraniern tiefe

Wurzel gefasst haben, es zeigt diess die Geschichte der spatern

Zeit. Nachdem man eingewilligt hatte den Muhammed an die

Stelle Zarathustras zu setzen, verlangten die Eranier, dass die

oberste geistliche und weltliche Gewalt in der Familie des arabi-

schen Propheten verbleiben solle, und sie trennten sich lieber von

ihren iibrigen Glaubensgenossen, als dass sie in diesem Punkte

nachgaben. Als moglich miissen wir iibrigens auch bezeichnen,

dass unter den Sasaniden der in Atropatene residirende Priester-

fiirst nicht die geistliche Oberherrschaft allein fiihrte, sondern

ihm bios ein bestimmter Sprengel zugewiesen war, wahrend an-

dere Priester im Siiden, z. B. im Darabgerd, einen ahnlichen

Rang batten.
2)

Aus Allem, was wir bisher gesagt haben, geht hervor, dass der

Priesterstand nach Ansicht und Willen des Avesta ein geschlosse-

ner Stand war, wie er es auch noch bei den heutigen Parsen ist. 3)

1) Cf. Manu 1, 99. 100, wo das Anrecht der Brahmanen auf jeden Besitz

deutlich ausgesprochen ist.

2) Cf. Ibn Alathir 1 ,
274.

3) Vgl. Dosabhoy Framjee, The Parsees (London 1858) p.277: The priest

does not acquire his position from sacerdotalfitness or superior learning . Strictly

speaking he cannot he called a spiritual guide. The son of a priest is also a
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Der Priester stand unter Oberhauptern, die aus seinem Stande

bervorgegangen waren, und hatte seine eigenen Pflichten. Dem
Priesterstande lag es ob^ die Geraeinschaft der irdischen Welt mit

der himmlischen zu vermitteln; als seine erste Pflicht ist diejenige

zu nennen, die er gegen die himmlischen Genien zu beobachten

hat, welche ihn in eine so bevorzugte Stellung gebracht haben.

Der Dienst des Ahura Mazda, so sollte man meinen, miisste ihm
vor Allem angelegen sein, merkwiirdiger Weise tritt aber dieser

sehr zuriick. Zwar wird Ahura Mazda bei keiner leligiosen Hand-
lung iibergangen, er wird sehr haufig angerufen und zuerst von

alien Genien, aber ein besonderer Dienst ist ihm nicht gewidmet.

Allgemein ist angenommen, dass die himmlischen Genien, die

Ameshacpenta nicht ausgenommen, Freude und Annehmlichkeit

emplinden, wenn sie das Avesta recitiren horen, und dass sie um
so geneigter werden die Bitten der Menschen zu erhoren, je ofter

man ihnen diesen Genuss verschafFt.\'i Das Recitiren des Avesta

bildet darum einen Hauptbestandtheil der priesterlichen Beschaf-

tigungen, verbunden damit ist die Bedienung des Feuers. Im
Avesta ist nirgends von einem Tempel die Rede, welchen man
dem Feuer oder irgend einem andern Genius erbaut hatte, es heisst

bios, dass man das Feuer an seinen gehorigen Ort (daityo gatus'

bringen solle (Yd. 8, 254) ;
jetzt aber erbauen die Parsen ein-

fache Behausungen, in w^elchen sie sowol das Avesta recitiren als

auch das Feuer bedienen, und diese lassen sich wenigstens bis zu

den Sasaniden zuriickverfolgen.
2; Ein solches Gebaude fiihrt den

Namen Izeshne-Khana (d. i, Haus, w'o der Yacna verrichtet

wird) oder Der-i-mihr (Pforte des Mithra) . Aus Anquetils Be-

schreibung — unseres Wissens bis jetzt die einzige — sieht man,
dass diese Hauser sehr einfach sind, ausseiiich unterscheiden sie

sich nicht von den gewohnlichen Hausern
;

sie sind aus Holz,

Gips oder Stein aufgefiihrt und bildeii ein langliches Yiereck, das

in zw'ei Theile, einen ostlichen und einen westlichen, getheilt

priest, unless he chooses to follow another profession
,
which is not prohibited io

him. But a layman cannot he a pnnest.

1; Vgl. die Belege in meiner Uebersetzung des Avesta 2, LXIII.

2, Cf, Yc. 9, 2, wo der Atash-gah in der Uebersetzung des Textes ge-

nannt wird. Nach Franijee 1. c. p. 25S giebt es jetzt drei Feuertempel in

Bombay.
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wird. Man tritt von Osten aus ein\i und gelangt durch einen

Vorhof in einen offenen Raum^ “vvo auch die Laien ihre Gebete

verrichten diirfen ; aber diess ist noch nicht die eigentliche Feuer-

kapelle, welche die Laien ohne Noth nicht betreten sollen, es sei

denn^ dass kein Priester da ware, um die nothigen Verrichtungen

zu besorgen (Zulegung des Holzes u. s. w.), in diesem Falle darf

der Laie fur den Priester eintreten, aber erst nach Vollzug be-

stimmter Reinigungsceremonien. Der Feuerort hat zAvei Thore,

eines gegen Osten, das andere gegen Westen, er ist oben mit

Holz gewolbt ;
in ihm befindet sich ein Stein, auf welchem das

heilige Feuer steht, es ist diess das Feuer Aderan, von AA’elchem

wir unten weiter reden werden. Das Gefass, Avelches dieses Feuer

enthalt, ist mit Asche gefiillt und oben so geebnet, dass man es

fur einen Tisch halten kann, eine Glocke ist an dem Feuergefasse

befestigt, mit welcher zu den fiinf Zeiten des Tages icf. Bd. 2, 13

geklingelt wird, wahrscheinlich beim Beginn jeder Tageszeit.

Einige Nischen enthalten das Holz, mit welchem das Feuer ge-

nahrt wdrd, und den Weihrauch, den man beim Beginne eiuerjeden

der fiinf Tageszeiten in das Feuer A\irft. Oeffnungen im Holze,

nahe am Gewolbe, sind dazu bestimmt den vom Feuer erzeugten

Rauch entweichen zu lassen. Vor dem Feuer liegt geAvohnlich

ein Brett, auf welches der Raspi sich stellt, wenn er das Feuer

bedient
;
einige kupferne Gefasse nebst Bambusrohren, an Avelche

die Dienst thuenden Priester ihre K1eider hangen, vollenden die

einfache Einrichtung einer solchen Feuerkapelle. Die Gerath-

schaften, die man jetzt zurBedienung des Feuers gebraucht, sind

nur wenige : ein Gefass von Kupfer oder Messing, Atashdan ge-

nannt, es ist gewbhnlich mit Asche gefiillt, auf Avelcher dann das

Feuer ruht; ausserdem bedarf man noch eine Feuerzange und

einen Loffel, letzteren um damit den Weihrauch in das Feuer zu

werfen. Dass das Avesta noch mehrere andere Gerathschaften

verlangt, ist schon oben {p. 560) gesagt worden. BemerkensAverth

ist noch, dass in Indien bei Bedienung des Feuers die Gebets-

richtung sich nach dem Stande der Sonne regelt : von Mitternacht

bis Mittag wendet man sich gegen Osten, von Mittag bis Mitter-

nacht dagegen nach Westen; in Kirman dagegen Avendet man

1) Einen Plan des Gebaudes hat Anquetil entworfen
;
man findet densel-

ben auch in meiner Uebersetzung des Avesta Bd. 2. Taf. 3.
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sich gegen Siiden^ also gerade gegen das Thor der HoUe, ich halte

die letztere Sitte, welche mehr herausfordemd ist, fur die altere.

Mit Schuhen darf man den Feuerort nicht betreten, dieselben

miissen aussen stehen bleiben und mit Sandalen verwechselt war-

den. Da es den Parsen nicht erlaubt ist, mit biossen Fiissen die

Erde zu beriihren^, so muss der Wechsel der Fussbekleidung sehr

schnell vor sich gehen.

Von denselben Mauem wie die Feuerkapelle pflegt auch der

Ort umschlossen zu warden, in welchem eine andere der taglichen

Verrichtungen der Parsenpriester vor sich geht : das Absingen der

Liturgie. W^rend der Feuerort zur Linken des fur Laien be-

stimmten Beteortes sich befindet, so liegt dieser gleichfalls abge-

schlossene Raum zur Rechten desselben und eine Thiire fuhrt aus

dem allgemeinen Beteorte in ihn hinein. Dieser Raum ist das

eigentliche Izeshne-Khana oder Opferhaus und die Betretung

desselben ist auch dem Laien gestattet, mit Ausnahme des eigent-

lichen geweihten Ortes, den letztern darf selbst der Priester nicht

betreten, wenn er nicht den Paitidana (s. o. p. 560) vor dem Ge-

sichte hat. Dieser geweihte Ort fuhrt den Namen Arvis-gah, er

soil — damit er vor jeder Verunreinigung gesichert sei — dreissig

Schritte von jedem bewohnten Orte entfernt liegen und so einge-

richtet sein, dass man den Priester nicht sieht. Der Arvis-gah ent-

spricht etwa einem Altare nach unsem Begriiffen, es befindet sich

auf ihm ein Sitz, den der Dienst thuende Priester oder Zaota (s. o.)

einnimmt, zu seiner Linken steht ein Pult, auf das er die litur-

gischen Bucher legt, vor ihm sind zwei Steine, der eine, hbhere,

ist bestimmt das mit Wasser gefiillte Gefass zu tragen, das bei den

liturgischen Verrichtungen gebraucht wird, der zweite tragt die

iibrigen Gerathschaften. Gewohnlich enthalten diese Opferhauser

noch mehrere Steine, die bei den sogenannten Dardnsopfem (s.

unten) gebraucht werden. An diesem Orte nun findet die Cere-

monie statt, welche man das t^liche Opfer der Parsenpriester

nennen kann, bei welchem aber das Absingen der Liturgie zur

Hauptsache geworden und die symbolische Darbiingung von

Gegenstanden, welche der Priester an der Stelle der Genien ver-

zehrt, zur Nebensache herabgesunken ist. Durch die symbolische

Darbringung glaubte man die Speisen und Getranke, welche t^-
lich auf der Welt verzehrt und mithin der guten Schopfung ent-

zogen werden, dem Wesen nach in der Gewalt der guten Geister
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zu erhalten, so dass die gute Schopfung einen Schaden nicht er-

leidet. Um nun dieses tagliche Opfer vollbringen zu konneii,

dazu bedarf der Priester ausser der oben beschriebenen Vorrich-

tungen im Opferhause noch mancher anderer Gerathschaften. Er

selbst muss den Paitidana vor dem Munde haben, damit nicht

durch seinen Odem eine Verunreinigung hervorgerufen werde.

Sodann ist das Barecman oder Barsom (wie es in neuem Schriften

heisst) ein nothwendiges Erforderniss, es sind diess Baumzweige
iDatteln, Granaten und Tamarisken werden besonders zu diesem

Zwecke vervvendet)
j
welche der Priester beim Absingen der Litur-

gie bei manchen Gelegenheiten in der Hand halten muss. Diese

Zweige miissen mit verschiedenen Ceremonien und mit einem

eigenen Messer von den Priestern abgeschnitten werden. Zu dem
Barecman gehort auch der Mah-ru

,
ein Gestell, das oben die

Form eines Halbmondes hat^ auf welches man wahrend der Hand-
lung das Barecman niederlegt, wenn es nicht gebraucht wird.

Ferner ein Teller, jetzt tali genannt (wol identisch mit dem oben

genannten gaoidhi oder gushtdan) , er dient dazu, kleine Brote dar-

auf zu legen, die man beim Opfer gebraucht, wahrend die iibrigen

Gerathschaften fur die Fliissigkeiten bestimmt sind, welche beim

Opfer gebraucht werden, vor Allem fiir den Haoma. Zuerst ein

Morser mit einem Stossel, im Avesta havana, von den Neueren

havan genannt, in ihm wird der Haoma klein gestossen, ausser-

dem wird er auch als Glocke gebraucht, indem man mit dem
Stossel wie mit einem Hammer an denselben schist. Weiter

Tassen verschiedener Art, in den alten Schriften tasta, in den

neuern tasht oder tas genannt; sie werden zu verschiedenen

Zwecken gebraucht, eine ganz kleine fiir den Haoma, und nach

Yc. 10, 54 zu schliessen ist dieselbe vonSilber oder Goldgewesen.

Es soil Sitte sein, in das Gefass, welches den Haoma enth^t, ein

Haar zu legen, auf diese Sitte scheint Vsp. 11, 2 hinzuweisen.

Eine Tasse mit neun Lochem wird gebraucht um den Haoma
auszupressen ; dunkel ist noch, wozu ein metallner Ring gebraucht

wird, der mit den Haaren eines Ochsen- oder Pferdeschweifes

umwunden ist. Andere Gefasse gehoren zu den iibrigen Fliissig-

keiten, die noch bei der Opferhandlung gebraucht werden : eine

I] Ein alterer Xame Barsomdan, d. i. Barecmahalter, findet sich Yc. 3, I

und sonst gebraucht,
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kleine Flasche ist bestimmt die Milch aufzunehmen, ein grosses

Grefass, Avand genannt, enthalt das Wasser, welches zum Reini-

gen derGefasse verwendet wird. Zwei kleinere Gefasse, Miishrahe

genannt, sind fur die Priester selbst bestimmt, um ihre Haiide

darin zu waschen.

Als die Darbriugungen nun. welche den Genien beim Opfer

geboten werden^ nennen die Texte vor Allem (Yc. 3, 3. 7, 1.,

Haurvat, Ameretat und Gaus jivya. Die beiden ersten Worter

bezeichnen Gegenstande, welche dem Wasser und dem Pflanzen-

reiche entnommen sind, unter dem dritten Ausdrucke verstanden

die alteren Parsen entschieden Fleisch. In Indien scheint man
an der Darbringung des Fleisches Anstoss genommen und das-

selbe durch Milch ersetzt zu habeii. Schon Neriosengh erklart

den Ausdruck gaus jivya, der nach dem alteren Uebersetzer Fleisch

bedeuten soil, durch Molken
;
zur Zeit als Anquetil in Indien w^ar,

wurde zwar noch etwas Fleisch beim Opfer dargebracht, dasselbe

aber auf ein sehr kleines Mass beschrankt, indem man namlich

nur auf ein einziges Brot etwas Fleisch legte, die librigen aber

mit Oel Oder Fett bestrich, wahrend in Kirman auf mehrere der

Darunsbrote Fleisch gelegt wirdM* Neben Fleisch oder Molken

werden noch kleine Brote dargebracht, welche in neuern Schrif-

ten den Namen Darun fiihren und von welchen eines die Form
eines Halbmondes haben soil. Zu Brot und Fleisch konnen noch

Granaten, Dattelii, Reis, selbst Blumen gefiigt werden. Man
nennt diese Dinge Myazda, d. i. Mahlzeit. Yon fliissigen Gegen-

,

sftoden ist zuerst der Haoma zu nennen, natiirlich ist diess der

irdische Haoma, der zum Unterschied von dem himmlischen,

weissen, gelb ist. Das Avesta belehrt uns ausdriicklich, dass die

Pflanze, aus welcher der Haomasaft (parahaoma) gewonnen wird,

auf den Hohen der Berge wachst
;
es ist ganz w^ahrscheinlich, wenu

Anquetil behauptet, derselbe wachse auf den Gebirgen Ghelaus,

Mazenderans und Shirvans, injenen Gegenden haben wir auch den

Haoma friiher localisirt gefunden (Bd. 1, 653). Die Parsen in In-

dien sollen iibrigens den Haoma aus Kirman beziehen, wohin sie

von Zeit zu Zeit Priester schicken um Haomazweige zu holen:

ob aber die Pflanze auch in Kirman ^vachst, ist mir nicht bekannt,

Ausserdem ist auch geweihtes Wasser (zaothra bei der Ceremonie

1) Cf. Anquetil 2, 535 not.
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nothwendig und Milch vielfach ein Bestandtheil der Darbringung.

Das Absingen des Avesta geschieht gesangartig und wechselt zwi-

schen zwei bis drei Tonen. Eine Flote, eine Trommel und zwei

Zinken werden als Musikinstrumente erwahnt, welche gleichfalls

beim Absingen der Liturgie gebraucht werden sollen , es fehlt

aber bis jetzt an nahern Nachrichten iiber die Art und Weise der

Anw endung. Die Liturgie ist eine kxirzere und eine langere^! die

erstere umfasst bios die Absingung des Yacna, die zweite aber den

Vendidad-sade d. i. eine Mischung der drei Bucher Yacna, Vis-

pered und Vendidad; die Ceremonien, welche mit beiden Litur-

gien verbunden werden, scheinen im Wesentlichen die gleichen

zu sein, nur muss man das Recitiren des Vendidad-sade bereits

um Mitternacht beginnen, weil er bedeutend mehr Zeit erfordert

als der Yacna allein, mit welchem man erst zur Zeit Havani be-

ginnt. Das Absingen des heiligen Textes ist vorzugsweise Ge-

schaft des Zaota, dem sein Gehiilfe, der Raspi, mehr als Diener

zur Seite steht, der ihm die nbthigen Handreichungen leistet und

die Gefasse reinigt ; eine Menge Stellen werden iibrigens von bei-

den Priestern gemeinschafthch gesprochen. Mit dem Absingen

der Liturgie ist eine ziemlich bedeutende Anzahl von Ceremonien

verkniipft, deren richtige Beschreibung und Erklarung nur den-

jenigen geiingen wird, welche mit den geschriebenen Anweisun-

gen die Anschanting einer solchen Opferhandlung verbinden kon-

nen. Die allgemeinen Grundgedanken des eranischen Opfers sind

aber ziemlich klar, besonders die der zwei ersten Theile derselben.^)

Der erste Theil ist wesentlich Handlung, Darbringung und Opfer

der Opfergaben. Nachdem der Dienst thuende Priester die himm-

lischen Genien verschiedene Male zur Theilnahme am Opfer ein-

geladen und die Opfergaben selbst geweiht und gesegnet hat,

werden (Yc. c. 8) auch die Menschen zur Betheiligung aufgefor-

dert, und dann geniesst der Priester, als Stellvertreter der Genien,

von den geweihten Speisen. Niin folgt (c. 9— 11) die Darbrin-

gung des Haoma, als des vorziiglichsten Getrtokes, von diesem

1 ’ Genaueres iiber diese Instrumente findet man bei Anquetil 2 ,
536 flg.

und in der Einleitung zu meiner Avestaiibersetzung 2, LXXIV flg.

2) Vgl. hieriiber meine Avestaiibersetzung 2 ,
LXXV flg. und Harlez,

Avesta 2, 15 flg.; dort findet man auch angegeben, in welcher Art Yacna,

Vendidad und Vispered miteinander bei der Liturgie verbunden werden.
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geniesst dann wieder der Priester, nachdem er einen nock dunk-

len Spruch (Yc. 11, 24) hergesagt hat. Nach versckiedenen ande-

ren Gebeten werden nun c. 22—26 die Fravashis in ahnlicher

Weise zum Opfer herangezogen, sie bilden gewissermassen die

zweite Tafel,.nachdem die himmlischen Genien hoherer Ordnung

gespeist haben. Ein kurzes Schlussgebet c. 27 endigt diesen

Theil, in welchem bei dem vollstandigen Lesen des Vendidad-

sade ein grosser Theil des Vispered eingefugt wird. Der zweite

Theil der Opferhandlung ist vorzugsweise der Belehrung gewid-

met, er besteht bei dem vollstandigen Opfer in der Absingung der

heiligen Lieder, Gathas genannt, mit welchen die Vorlesung der

einzelnen Capitel des Vendidad abwechselt, die kiirzere Opfer-

handlung begniigt sich mit dem Pecitiren der Gathas allein. Die

Handlung ist in diesem Theile nicht sehr bedeutend, nur zu Yc.

33, 10 flg. und 34, 3 fin. werden Handlungen erwahnt, welche

sich auf das Auspressen des Haoma beziehen
;
Theile des Vispered

werden auch in diese Abtheilung der Opferhandlung beim voll-

sttodigen Opfer eingeschaltet. Der dritte Theil der Opferhand-

lung (Yc. 53—70 nebst Einschaltungen aus dem Vispered) ist am
wenigsten klar, die Hauptsache scheint die Consecration des ge-

weihten Wassers zu sein.

Das Absingen der Liturgie mit den dazu gehorenden Cere-

monien bildet eine der vornehmsten Pflichten eines Athravan, die

er t^lich zu voUbringen hat, nicht bios wegen der himmlischen

Genien sondem auch um seiner selbst willen, weil er sich dadurch

zu seinen iibrigen religiosen Pflichten geschickt macht; wird das

Lesen der heiligen Schriften vom Priester unterlassen, so haben

auch die religiosen Handlungen, welche er sonst vornimmt, keinen

Erfolg. Bedenkt man nun, dass die Vorbereitung zur Liturgie:

Abschneiden des Barecman, Sammeln des Haoma, Weihung des

Wassers und Kuhurins etc. so wie die Bedienung des Feuers

wahrend des Tages und wahrend der Nacht Zeit in Anspruch

nimmt, dass der Priester die heiligen Schriften nicht bios lesen

sondem auch studieren soil, so fehlt es ihm nicht an Mittein seine

Zeit niitzlich auszufiillen, und es fragt sich nur noch, in welcher

Weise er seine Beschaftigung fiir seinen Unterhalt zu verwerthen

vermag. Was zuerst die Bedienung des Feuers in den Tempeln

betriflFt, so kann diese nur dadurch fiir ihn nutzbringend werden,

dass er fiir dieselbe bezahlt wird. Das J'euer ist ein himmlisches
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Wesen, aber auf Geheiss des Ahura Mazda in die irdische Welt

herabgestiegen ,
zum Nutzen der Menschen zur Zeit, als derselbe

geschaffen wurde.^) Als Bewohner der irdischen Welt ist dieser

Sobn Ahura Mazdas auch den Bedingungen derselben unterwor-

fen_, er muss Speise zu sich nehmen, wie auch die Menschen thun

;

thut er diess nicht, so erhalt Azis, der Damon der Begierde, Macht

iiber ihn (Vd. 18, 43flg.), d. h. er verhungert. Da nun das Feuer

nicht, wie der Mensch, umher gehen und seine Nahrung suchen

kann, so ist es auf die menschliche Pflege angewiesen, fiir diese

miissen vor Allem die Priester sorgen. Die Eintheilung des Feuers

in verschiedene Rangstufen entspricht ganz der Einrichtung der

eranischen Gesellschaft. Das gewohnliche Hausfeuer vertritt den

Herm des Hauses und seine Bedienung liegt dem letztern ob

(Vd. 18, 43flg.), das Feuer, welches wir oben als das Feuer Ade-

ran beschrieben haben, ist hoherer Art und wird aus den verschie-

denen Hausfeuern nach bestimmtenVorschriften zusammengesetzt

.

•Jeder Ort, in welchem sich zehn mazdaya^nische Famiiien befin-

den, soil ein solches Feuer besitzen, dessen Bedienung doch min-

destens zwei Priester in Anspruch nimmt. Eine hohere Art ist

das Behramsfeuer, nach den Vorschriften der Rivayets 2) soli in

jeder Provinz ein solches Feuer sein und das Feuer Aderan alle

4 Monate, nach Andern alle Jahre, langstens alle drei Jahre mit

dem Behramsfeuer vereinigt werden ; es ist klar, dass auch der

Dienst dieses Feuers die Bedienung mehrerer Priester in Anspruch

nimmt. Ausser diesen Feuern giebt es nun Feuer noch hoherer

Ordnung: Feuer, welche besonders den Priestem, den Kriegem

und den Ackerbauern gewidmet sind, Feuer, welche bei beson-

dern Gelegenheiten vom Himmel gekommen sind und sich an

verschiedenen Platzen niedergelassen haben, wo man ihnen Tem-

pel erbaute und wahrscheinlich auch zu ihnen wallfahrtete. Die

meisten dieser Feuer haben wir schon friiher (Bd. 2, 46 flg.) er-

wahnt, wir fiigen hier noch bei: das heilige Feuer der Farther in

Asaak (cf. oben p. 72) und das Feuer Surush Aderan in Hervan.

1) Die Erzahlung ist mitgetheilt in meiner Einleitung in die traditionel-

len Schriften der Parsen 2, 332 flg. Stellen wie Yc, 1, 6. 19, 3 beweisen, dass

das Avesta die gleiche Anschauung hatte.

2) Vgl. meine Avestaubersetzung 2, LXX.

3) Cf. Hamza p.5G. Bei den Armeniern ist Harav so viel als Rai, cf. oben
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Diese Tempel konnten Eigenthum besitzen, manche derselben

mussen sogar sehr reich geweseii sein, es lasst sich diess nachwei--

sen von dem bekanntesten dieser Feuer^ dem koniglichen Feuer

in Atropatene (Ammian. 23, 6. 34. Procop. B. P. 2, 24. Evagr.

5, 14), Dieser Tempel, den wir nach Firdosi in der Gegend von

Ardebil zu suchen haben, genoss schon in den altesten Zeiten

hohe Verehrung (Bd. I, 621 flg. 653), in spaterer Zeit verehrt

nicht nur Vararan V dieses heilige Feuer, sondern scbmucktauch

dessen Tempel mit den Edelsteinen aus der Krone des Khaqan i)

,

ebenso macht es Khosrav I, wir horen bei dieser Gelegenheit, dass

dieser Feuertempel einen eigenen Schatzmeister hatte, welchem

das Gold und die Edelsteine iibergeben warden -) . Khosrav II

gelobt, dem Adar Gushasp goldnen Schmuck und Geld zu schen-*

ken, wenn er den Sieg iiber Behram Cobin erringen sollte, und er

halt spater sein Versprechen getreulich.^) Wie mit diesem Tem-
pel, so war es gewiss auch mit den iibrigen : sie werden mehr oder

minder gut mit Geld und Grundstiicken ausgestattet gewesen sein

und aus diesen sowol die Dienst thuenden Priester als auch die

hoheren Wiirdentrager der mazdayacnischen Priesterschaft ihre

Einkiinfte bezogen haben. Einzelne Aeusserungen weisen darauf

bin, dass diese Tempel auch Sklaven besitzen konnten, nach Ta-
bari^) schenkt Vararan V nicht bios die Krone sondern -auch die

gefangene Frau des Khaqan dem Feuertempel, nach Hamza (p. 56)

iibergiebt Peroses Judenkinder wegen eines Vergehens ihrer Yater

als Diener an den Tempel Surhsh Aderan. Nach Firdosi scheint

es auch, dass man sich an einen Feuertempel zuriickziehen konnte,

um sich dort dem beschaulichen Leben zu widmen, doch kenne ich

keine Bestatigung dieser Sitte in andern als muhammedanischen
Schriften,

Nicht bios der Feuerdienst, auch das Absingen der Liturgie

konnte fur den Priester ein Gegenstand des Erwerbes werden, denn
diese Handlung musste derselbe nicht nur im eigenen Interesse

sondern auch zum Nutzen von Privatpersonen vomehmen
;
in letz-

p. 379, n. 2. und Langlois, Collection etc. 2, 24S, not. Nach Yaqut heisst ein

District von Ispahan Huran.

1/ Shahn. p. 1548. 1549.

2 Shahn. p. 1(337. 1709.

3; Shahn. p. 1S76. 1949.

4) Tabari 2. 121 , auch bei Nizami finden sich ahnliche Vorstellungen.
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terem Falle wurde er natiirlich bezahlt, wie ja auch im Avesta selbst

von einem Lohne des Zaota die Rede ist (Yc. 58, 8— 1 1) . Es kann

sowol der kiirzere Yacna als auch der langere Vendidad-side im

Interesse von Privatpersonen gelesen werden, einmal fiir Abge-

schiedene, welche dadurch Vergebung ihrerSiinden erlangen, aber

auch fiir Lebende, in deren Auftrage und zu gleichem Zwecke

;

denn da der Mensch nun einmal auf der Erde nicht leben kann

ohne Siinden zu begehen, so ist es nothwendig, von Zeit zu Zeit

fiir sich den Vendidad lesen zu lassen, um sich dadurch zu ent-

siindigen^). In solchen Fallen ist es dann nothwendig, dass an

bestimmten Stelleu der Name des Betreifenden in der Liturgie

genannt werde, solche Stellen sind Yc. 22, 24 und 25, 12. Neben

diesen ausfiihrlichen Liturgien kann der Priester auch eine kiir-

zere, das sogenannte Darunsopfer, auf Verlangen recitiren, sie

besteht aus Yc. cc. 3. 23. 4. 5. 6. 7, 24. 23- 28, also im Ganzen

aus neun Capiteln^), man recitirt das Darunsopfer bei der unten

zu erwahiienden Ceremonie Geti-Khirid, dann zu Ehren der sie-

ben Amesha-cpenta, des Rashnu-razista, ^raosha und der Fra-

vashis, am Tag Mithra im Monate Mithra, Khordad im Monate

Farvardin, an den Gahanbars, an dem Schlusstage des Jahres;

endlich werden die vier Tage nacli einem Todesfalle als die Zeit-

punkte angegeben, an welchen diese Liturgie gelesen werden

darf, Opfergaben bei derselben sind die Darhnsbrote , Milch,

Datteln, Wohlgeriiche. Dass der Priester dabei das Bare^man an-

weiulen muss, versteht sich eigentlich von selbst. Andere Dar-

bringungen, die mit dem Lesen der heiligen Schriften verbunden

sind und daher die Gegenwart eines Priesters erfordern, sind die

Afrinagan-Darbringungen, die mit den grossen Festen verbunden

sind, welche man in den letzten 10 Tagen des Jahres feiert. Blu-

men, Friichte, Milch, Wein und Fleisch sind die G^enstande,

welche gewohnlich dargebracht werden, statt des Fleisches kann

auch Reis und Gebackenes gewahlt werden. Zwei Priester sind

fill* diese Darbriiigung noting, von welchen der eine als Zaota,

dev andere als Raspi zu wirken hat. Endlich miissen wir noch

1) Cf. die Belege in meiner Avestaiibersetzang 2, LXXIX.

2, Cf. Anquetil 2, 573. Ariquelil spricht auch noch von einem Darilns-

opfer, bei welchem nur sechs Capitel gelesen werden. giebt aber nicht an,

welche es sind.

Spiegel, Eran. Alteithumsktinde. III. 37
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tier Liturgie gedenken, w elche den Namen Siroza fiihrt und die

man am dreissigsten Tage nach einem Todesfalle oder auch am
30. Tage des 6. Monats nach einem solchen recitiren lasst.

Weitere Opfer sind jetzt bei den Parsen nicht im Gebrauche,

wie wir schon gesagt haben. Allein diess war nicht immer so : das

Avesta nennt Opfer von Vieh und Vogeln, welche einzelnen Ge-
nien dargebracht werden (Yt, 8, 58. 10, 119.44, 50), besonders

erhalt die Anahita sehr bedeutende Opfer von Pferden, Rindern

und Kleinvieh (Yt. 5, 21 fig.). Auch unter den Sasaniden hbren

wir von solchen grossen Opfern, die an den Feuertempeln vor sich

gingen, Elisaeus (p. 22) sagt, dass Yezdegerd II aus Freude iiber

seine Siege weisse Stiere und ausgezeichnete Bocke in grosser

Anzahl opfern Hess ; eine weitere Hestimmung desselben Kbnigs

(ibid. p. 89) verlangt sogar, dass jedes Thier, welches fiir die tag-

lichen Bediirfnisse geschlachtet wild, geopfert werden solle, wo-
mit er wahrscheinlich die Darbringung des Kopfes an Haoma
meint, denn dieser erhalt nach Yc. 11,10 die Zunge nebst dem
linken Auge des geschlachteten Thieres, nach der neuern Praxis

sogar den ganzen Kopf, womit jedenfalis angedeutet werden

sollte, dass die Seele und Lebenskraft des Thieres in der Gewalt
der guten Genien bleiben solle. Wie sich auch die Sache verhal-

ten mdge, der Priester hatte mit diesen Opfern jedenfalis zu thun,

vielleicht auch war ihm das Schlachten der Thiere selbst iibertra-

gen. An diese mehr allgeraeinen Beschiiftigungen schlossen sich

noch mehrere an, welche den Zuspruch eines Priesters bei be-

stimmten Gelegenheiten in den einzelnen Familien nothwendig

machten. Neuere Nachrichten belehren uiis, dass es jetzt der

Gebrauch ist, dem neugebornen Kinde erst einige Tropfen Para-

haoma in den Mund zu traufeln, ehe man ihm zum ersten Male
die Brust giebt^), doch bezweifle ich, dass dieser Gebrauch sehr

alt ist. Unzweifelhaft alt ist aber die Sitte, den jungen Parsen bei

seiner Aufnahme in die Gemeinde mit der lieiligen Sehnur
^Aiwyaoghana oder Kosti, s.unten) zu uingiirten, die Mitwirkung

eines Priesters ist dabei schon darum erforderlich, weil nur Prie-

ster diese heiligen Schniire auf die richtige Weise und mit den

dazu ndthigen Ceremonien verfertigen konnen, man sich also an

sie wenden muss um dieselben zu erhalten. Ferner ist die Mit-

1) Cf. meine Uebery. des Avesta 2, XX,
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wirkung eines Priesters bei der Aufnahme eines jungen Parsen in

die Gemeinde darum nothig, weil acht Tage lang der Yarna fiir

den Neiiaufgenommenen gelesen werden muss; man nennt diess

Izeshne no naber oder Geti Khirid\], und betrachtct die richtige

Vollziebung dieses Opfers als eine Sache von grosser Wichtigkeit.

Verlobungen und Heirathen werden wenigstens jetzt unter Theil-

nahme eines Priesters abgescblossen, wenn aucb vielleicht die

Sitte nicht sehr alt soin mag. Am notbwendigsten aber ist die

Gegenwart eines Priesters nach einem Todesfalle
;
schon ehe man

die Leiche wegtragt, ist ein Pries ter nothig, welcher die vorge-

sehriebenen Gebete verrichtet; weitcre Ceremonien folgen, bevor

der Todte auf den l^akhma gelegt wird, neue Lesungen und Cere-

monien reihen sich an in den nachsten Tagen und Monaten bis

zum Jahrestage des Todes, und es ist vorgesehrieben den Priester

fiir seine Miihe mit vier neuen Kleidern zu belohnen 2
] . Hieran

schl^i|n sich noch die bestimmten Reinigungen^ wie Barashnom

nuWBIII^a und Sishoi s. unten), welclie die Verunreinigten nicht

ohne Hiilfe eines Priesters vornehmen kdnnen, fiir welche dieser

ziemlich hohe Gebiihren erheben kann, ganz die gleichen wie ein

Arzt fiir eine gliickliche Cur (Yd. 9, 146 fig.), und es wird grosses

Gewicht darauf gelegt A"d. 9, 156), dass der Reiniger befriedigt

von dannen gehe.

Immerhin sind diess nur vereinzelte Gelegenheiten, welche

den Priester in die Familie des Laien fiihren, aber der Laie bedarf

auch des Priesters bei den tiiglichen ^"orkommnissen des Lebens.

Es ist nanilich vorgesehrieben, dass sich der Mazdaya9na bei sei-

ner Aufnahme in die Gemeinde einen Schutzpatron wahle, der

seine Angelegenheiten in der jenseitigen Welt zu vertreten hat,

ebenso aber auch einen Reichtvater der ihm in zweifelhaften

Fallen die nbthige Aufklarung giebt, seine Reichte abhort, seine

Siinden klassificirt und ihui je nach Umstanden die nothige Strafe

1) In meiner Avestaubersetzung 2, XXIV babe ich diese Sitte als eine

Abschwachung der Nozudceremonie ansehen wollen ;
diess ist, wie ich jetzt

glaube
,

ein Irrthum
;
der Geti-Khirid ist fiir die Laien, derNozild fiir die

jungen Priester bestimmt. Dass Geti-Khirid und Izeshne no naber dasselbe

sei, erfahren wir durch Anquetil 2, 5711
;

in den Rivayets findet sich der letz-

tere Ausdruck ofter gebraucbt, ohne dass er erklart Avurde.

2, Cf nieine Uebers. 2, XLI.

3) Cf. die Belege in meiner Avestaiibers. 2, XXII.
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diktirt^ welclie in vielen Fallen in dem Todten schMlicher Thiere

bestand. Da man sich bei diesen Sti'afen auch vertreten lassen

konnte, so wird es wol nicht selten vorgekommen sein, dass der

Priester gegen Vergiitung die Busse seines Beichtkindes auf sich

nalim . Gelehrte Priester konnten ihr Wissen noch dazn verwerthen,

dass sie Gutachten an minder gelehrte abgaben. Schon in den

altesten Stiicken des Avesta (Yc. 44, 1 1. d.) kommt der deng-paitis

d. i. Herr des Wissens^ vor.

Hieraus ergiebt sich, dass die Geschafte eines Athravan sehr

mannigfaltig waren und einer ziemlichen Anzahl von Personen

Beschaftigung und Unterhalt gewahren konnten. Als die Nach-

koramen des Zarathustra mussten sich die Athravans natiirlich von

einer und derselben Stelle ausgehend betrachten ; ob sie aber noch

in spaterer Zeit alle einen Zusammenhang mit diesem ihremenge-

ren Vaterlande unterhielten, muss zweifelhaft bleiben, Allerdings

wird Yc. 41, 31. 35. von dem Herbeikommeri der Athr^|||||s ge-

redet und gesagt, dass sie von feme herkommen*), an enBPan-
dern Stelle dagegen l Yt. 13, 147) ist von Athravans der Gegen-

den die Rede; es diirften also, nach dem Aufbliihen der mazda-

ya^nischen Religion, Athravans iiberall verbreitet gewesen sein

und wol an verschiedenen Orten gewohnt haben, wo man sie fin-

den konnte. Nicht geleugnet kann werden, dass es neben den

sesshaften Priestern auch immer eine Anzahl gegeben haben muss,

welche von Ort zu Ort wanderten, das Avesta spielt mehrmals deut-

lich auf diese Sitte an, indem es ihnen den Namen daghaurvaeca,

Durchwanderer der Gegenden, giebt ;Vsp. 3, 19. Gah. 4, 8. vgl.

auch Ilc. 9, 76 und \ d. 13, 60); es wird also dainals gew^esen

sein wie auch jetzt, dass Priester sich von einem Orte zum an-

dem begaben, um zu sehen, ob man vielleicht ihrer bediirfe. Auf
die Gastfreundscliaft der Landesbewohner konnten sie wol um so

sicherer rechnen, als ihre Geniigsamkeit hervorgehoben wird

(\ d. 13, 127—29). Wenn aber nun ein Priester w’eder zu Hause

1; So wenigstens nach meiner Auffassung der nicht ganz klaren Stelle.

Ganz anders Harlez in seiner Uebersetzung
. qui vont chercJiant a propager la

mintete dans /es contrees lointaines
,
wobei mich die Uebersetzung von ddrat

stort, da dieses Wort nur »von ferne« bedeuten kann. Auf jeden Fall wird

man mit den neuerenParsen die Stelle dahin verstehen durfen, dass dieAthra-

vans von Ort zu Ort wan dern, um das Gesetz zu lehren
; weitere Folgerungen

wird man aber nicht daraus ziehen durfen.
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noch auswarts seirien Unterhalt diirch Ausiibung seiner priestev-

lichen Pflichten finden konnte, so stand es ihm immer frei, sich

einem andern Berufe zuzuwenden ; denn der Priester konnte zu

anderen Erwerbszweigen sich hemblassen, wahrend die Mitglie-

der der anderen Stande sich nicht bis zu den priesterlichen Ver-

richtungen erheben durften. Die gauze Standesvertheilung der

Erauier war aber dazti angethan, dem Priester alle Erwerbszweige,

zu welchen wissenschaftliche Bildung erfordert wurde, als sein

iiatiirliches Eigenthum zuzuweisen. Unter den von Priestern be-

triebenen Wissenschaften steht wol die IMedicin oben an. Prin-

cipiell ist die lleilwissenschaft nicht mit dem Priesterstande ver-

bundeii gewesen, da Vd. 20, 1. Thrita als erster der Heilkundigen

genannt wird, der schwerlich cin Priester gewesen ist ; aber schon

der Umstand, dass der Heilkunde im VeiididM so ansfiihrlich ge-

dacht wild und neben solchen Aerzten, die mit dem Messer oder

mit Krautern heilen, auch solche erwahnt werden, die mit Ge-

beten heilen und zwar als die vorzilglichsten voir alien (Vd. 7,

120!, lasst uns schliessen, dass die Priester sehr haufig sich die

gewiss sehr einfachen medicinischen Kenntnisse angeeignet hat-

ten. Voran steht die Chirurgie
;
diese soil man nirht bios erlernen,

sondern auch schon praktisch geiibt haben, ehe man als Arzt zu-

gelassen wird, und zwar wird vorgeschriebeii, dass man die ersten

Versuche an Unglaubigen anstellen soli (Vd. 7,y411g. , erst wenn

drei solche Kuren gelungen siiid, darf man auch die Mazdayacnas

behandeln. Der Lohn fiir die Heilung scheint sich nach Vd. 7,

105 weniger nach dei Schwicudgkeit der Operation als nach den

Vermogensumstanden des l^atienten zu richten : ein Priester zahlt

bios mit einem Segensspruche, fiir die ubrigen IStande ist der Lohn

in Vieh festgesetzt: ein Hausherr giebt ein geringes Zugthier

(einen Eselj, der Clanherr ein mittleres (ein Bind), der Herr einer

Genossenschaft ein grosses ein Pferdi, der Herr einer Gegend

soil sogar einen Wagen mit vier Thieren geben. Fiir die Heilung

einer Frau wird ein vreibliches Thier gegeben : fiir eine Hausfrau

eine Eselin, fiir die Frau eines Clanherrn eine Kuh, fiir die Frau

eines Herrn der Genossenschaft eine 8tute, der Herr einer Gegend

giebt fur die Heilung seiner Frau ein weibliches Kamel. Auch

fiir die Heilung der Kinder im Clane ist ein Pferd als Lohn vor-

geschrieben; was geringere Personen zu zahlen batten wird nicht

gesagt, es wurde wahrscheinlich der freien Vereinbarung iiber-
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lassen, auch diirften diese ziemlich hohen Lohne nur in dem Falle

gezahlt worden seiii^ dass die Kur wirklich geluiigen war. Die

Kunst des eranischen Arztes beschrankte sich iibrigens nicht auf

die Heilung von Menschen^ auch dem Vieh wandte er seine Auf-

merksamkeit zu, und zwar erhielt er fiir die Heilung eines Pferdes

ein Rind, fiir die Heilung eines Rindes einenEsel, fiir die eines

Esels einSchaf, endlich fur die eines Schafes ein Stuck Fleisch. Es

ist iibrigens wahrscheinlich, dass in den volkreichen Stadten auch

auslandische Aerzte den einheimischen haufig Concurrenz mach-

ten: einen Agyptischen Arzt finden wir bei Kambyses (Herod,

3, 1), den Griechen Deraokedes bei Darius 1 (Her. 3, 130), zu

welchem Ansehn Ktesias in Eran gelangte, ist bekannt genug, die-

ser selbst (Pers. 42] erwahnt noch einen anderii griechischen Arzt

Apollonides, der gleichfalls am koniglichen Hofe seine Kunst

ausiibte, unter den Sasaniden spricht Procop (B P. 2, 26] von

einem griechischen Arzt Stephanos aus Edessa, der Qobad 1 von

einer Krankheit befreit und dafiir grosse Reichthiimer erhalten

hatte, Dass auch indische Aerzte ihr Heil in Eran versuchten,

ist wahrscheinlich genug. — Eine eintragliche Kunst ist gewiss

die Astrologie und die Traumdeuterei gewesen, das Shahname
nennt an unzahligen Stellen die Gestirnkundigen neben den Mo-
beds, und es ist nicht glaublich, dass die Athravans eine so ein-

tr^liche Wissenschaft sich ganzlich entgehen liessen, obwol uns

keine Angaben dariiber zu Gebote stehen. Die Beschaftigung mit

den Wissenschaften machte die Athravans auch besonders geeignet

zu Justiz- und Verwaltungsbeamten. Wir werden unten seheii,

dass man denUrspruiig derGesetze nicht bei den Priestern suchte,

wir werden aber auch finden, dass nicht selten Priester mit Rich-

terstellen betraut warden. Die fiir Verwaltungsbeamte so noth-

wendige Kunst des Schreibens befand sich zumeist in dem Besitze

der Priester, dem Schreiber [diwer] stand aber der Weg bis zu den

hochsten Ehrenstellen offen, bis zum Dectur oder Minister (i. B.

Shahn. 1674, 5. 1780, 17. 18). Die Schreiber als Sekretare fin-

den sich im Shahname haufig in der Nahe der Konige und werden

zu den verschiedensten Dienstleistungen, namentlich auch zu

Gesandtschaften gebraucht. Nach demKonigsbuche (Shahn. 1710,

18) lernten dieEranier zu ihrerAusbildung auch fremdeSprachen.

An Aufforderung hierzu fehlte es allerdings nicht. Zuerst, die

HauptstMte des alteren wie des spatern Reiches, Susa und Kte-
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siphon, lagen ausserhalb des eranischen Sprachgebietes, und es ist

nicht wahrscheinlich, dass man dort ausschliesslich eranisch ge-

sprochen hat> Syrisch und Arabisch waren wol schon damals zwei

Dialekte, welche man verstehen musste. Die Achameniden fuhl-

ten das Bediirfniss, ihre Inschriften auch in assyrischer Ueber-

setzung bekannt zu machen, in den westlichen Theilen des

Achamenidenreiches war das Aramaische die Sprache, welcher

sich die Grosskonige im Verkehre mit ihren Unterthanen bedieu-

ten. Nach Esra 4, 7. 17 wird dem Grosskonige ein aramaisch

geschriebener Brief iiberschickt, nach Herodot (4, 87) errichtet

Darius I am Bosporus eine Saule, die rait griechischen und assy-

rischenBuchstaben beschrieben ist, nach Thukydides 4, 50 empfin-

gej^ die Athener vom Grosskonige einen Brief in assyrischen Buch-

staben. Die Edikte der Konige wiirden in die verschiedenen Spra-

chen der einzelnen Provinzen iibersetzt. Nach Plutarch muss der

Konig Orodes so viel Griechisch verstanden haben, dass man die

Bacchen des Euripides vor ihm auffiihrte. Ueber den Verkehr mit

dem Osten wissen wir in alterer Zeit nichts Genaueres, aber wenig-

stens seit der Zeit der Arsakiden scheint der literarische Verkehr

mit Indien begonnen zu haben. An die Erlernung der fremden

Sprachen kniipft sich das wichtige Geschaft der Dolmetscher, die

wir haufig in der Nahe der Konige finden. Auch dieses Geschaft

diirfte vielfach von Priestern versehen worden sein.

Mussten die Priester diese Erwerbszweige mehrfach mit den

Angehbrigen anderer Stande, ja selbst mit Auslandern theilen, so

war dagegen das Studium der Theologie und der Unterricht der

Priestersohne in derselben ihr ausschliessliches, unbestrittenes

Eigenthum. Dass die Priester ihxe heiligen Schriften nicht bios

lesen, sondern auch lehren sollten, sehen wir aus Vd. 4, 118 flg.

Jeder junge Priester musste die heiligen Schriften nicht bios lesen,

sondern auch auswendig lernen, wie ja auch noch heut zu Tage

die Parsenpriester das Avesta auswendig wissen. Von den Schii-

lern (aethrya) sprichst das Avesta an mehrern Stellen ;Y(;. 26, 22.

24; 67, 39), nur wenig davon verschieden kann der nur einmal

(Yc. 67, 39) genannte havista gewesen sein, der dem neueren

havusht, entspricht. Eine hohere Stufe ist wol der Aethra-

paiti, der neuere Herbed fiiber ihn unten , wahrscheinlich der-

jenige, der seine Studien vollendet hat. Um diesen Titel zu erlan-

gen, muss er vorhl^r der Ceremonie sich unterw^orfen haben, w^elche
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No-zudi genaimt wird. Sie besteht dariii, dass man denNeuling

die Reinigung der iieun Nachte vornehraen lasst, darauf fdhreu

drei Priester denselben drei Tage lang in das Opferhaiis, wo er,

mit einem neiien Kleide angethan, auf dem Arvis-gah den Ya^na

Rest, der eine Priester zeigt ihm die Ceremonie, der zweite steht

von feme und giebt ihm an, was er zu thuii und zu sagen hat,

der dritte Priester versieht den Dienst des Raspi. Jeden Tag muss er

Waschungen vornehmen; wenn er am vierteiiTage das Opfer vor-

genommen hat, ist er No-zud i) und fiihrt den Titel Aethrapaiti

oder Herbed. Vorbedingung fiir die Ceremonie ist, dass man
das fiinfzehnte Jahr erreicht hat und den Yacna mit den dazu ge~

horenden Ceremoiiieu ausweiidig weiss. Aethrya, Aethrapaiti und

Athravan sind demnach die drei Stufen der Priestei’, doch scheinen

die beideu letzten ziemlich gleichbedeutend zu sein. Religionsun-

terricht der Laien kann nicht ganz ausgeschlossen gewesen sein,

Zarathustra bekehrt ja nach Yt. 9, 26. 17, 46 sogar die Frau des

Vistacpa, und in einem von Elisaeus (p. 86 ed. Ven.) uiis aufbe-

wahrten Edikte des Yezdegerd II werden die Hewohner Annenieas

aufgefordert, sich von den Priestern der mazdaya^-nischen Reli-

gion unterrichten zu lassen. Wahrscheinlich aber hat sich die Tha-

tigkeit der Priester nicht auf die Religion besdnankt, und wer

unter den Eraniern leseii, schreibeii und reclinen konnte, wird diese

Kenntniss meistens den Priestern verdankt haben. Von Ardeshir

Rabegaii heisst es im Shahname, dass er dafiir sorgte, dass in

jedem Orte eine Schule^) und ein Feuertempel war, beide Anstal-

ten werden demnach mit cinauder vcrbunden gewesen sein. Weiiii

aber einem Priester die Lust oder die Hefiihigung zu alien den

oben genaniiten Heschaftigungen fehlte, so konnte er sich getrost

der Landwirthschaft widmeii, denn Ackerbau und Viehzucht wer-

den im Avesta so hoch geriihmt, dass sie Jedermann ohne Reden-

ken hetreiben konnte. (3b die Athravan s uuch die Dienste eines

Kriegers thun durften, wissen wir nicht, jedeiifalls war es der Re-

ruf, welcher ihnen am fernsten lag.

Absichtlich haben wir bis jetzt iiur von deii Athravans ge-

s2)rochen, wie wir sie mis nach dem Avesta und den an dasselbe

i; No-zud heisst gewiss der neue Zaotaund bezeichnet den eben in Thii-

tigkeit tretenden Priester.

2] Die Schule heisst dibistan, vgl. neup. diwer, Schreiber, altp. dipis,

Inscbrift. •
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sk'h aiischliessendeii Quellen denken miisseii
;
wir haben jetzt uoch

von den eranischen Priestern zii spreclien, welche den Nameu Ma~
ger fuhren, deieii Ideiititat niit den Athravaiis von raancher Seite

bezweifeltwird^) und die wir zumeist aus westeranischen oder aus-

liiudischen Quellen kennen, im Avesta selbst scheinen sie nicht

vorzukommen . Allerdings erscheint in deni altesten Theile des

Avesta mehrfach das Wort maga, welches Grdsse bedeuteii soil,

aber in iibertragener lledeutung von etwas Geistigen gebraucht

sein muss, der Ausdruck mazdi magai (Ye. 29, 11 . 45 , 14. mag
etwa zum grossen Heile bedeuten iiiid dem iioch dunklen vedi-

schen Ausdrucke mahimagha entsprecbeii. Wir linden ferner

ein Wort magavan, welches sich lautlich mit dem iiidischen ma-

ghavan vollkommen deckt, aber (Ye. 33, 7. 50, 15) auch wieder in

geistiger Hinsicht gebraucht sellein t, so dass man es etwa die

Himmlischen iibersetzen kdnnte; aber alle diese Ausdriicke, wenn
sie auch an den Namen derJMager auklingen, vielleicht auch mit

demselben in Beziehung stehen, stimmeu doch nicht vollstandig

damit iiberein. Diess thut das Wort magu oder moghu, das wir

Y9 . 52, 7 und 64, 25 gebraucht linden, nainentlich an letzterer

JStelle wiirden wir das Wort leicht mit Ihdester iibersetzen konnen

;

da aber die Parsen selbst dem Worte diese Bedeutung nicht geben,

so wagen wir auch nicht zu behaupteii, dass es einen Priester be-

zeiehne und dass die Mager im Avesta vorkommen. Dagegen
bezeichnet ohne Prage das altpersische magus ganz dasselbe was

Griechen und Romer unter den Magern verstehen, so wird z. B.

in der Inschrift von Behistan der falsche Bardiya oder Smerdes

ausdriicklich als Magus bezeichnet. Dass das Wort magus mit

den eben erwahnten Wortern maga, magu, magavan des Avesta

zusammenhangen koiine, ist zwar moglich, lasst sich aber nicht

beweiseii und ist auch nicht eiiimal allgemein zugegebeii
; so be-

hauptet Schrader -
, das Wort magu sei semitisclien Ursprungs

und falle zusammen mit dem babylonischen im-ga, w elches Wort
soviel als tiefgelehrt bedeuten soil, w ieder Andere w ollen es aus

den turanischen Sprachen ableiten. Die Entscheidung der Frage,

welcher Sprache das Wort magu angehdrt, haiigt iiatiirlich auf

das innigste zusammen mit der Frage nach der ilerkunft der Ma-

1) Vgl. Westergaard, Avesta 1, 17. Rapp in der Zeitschr. der DMG. 19,

4 not.

2, behrader, Die Keilinschriften und das A. T. p. 274.
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ger selbst. Herodot fl^, 101) nennt die Mager bestimmt ein me-

disches Geschlecht, sagt aber auch, dass sie die Priester bei den

Persern waren, ohne deren Mitwirkung ein Opfer nicht statt-

finden durfte (1, 132), dasselbe muss bei andern westeranischen

Stammen der Fall gewesen sein; dass die Mager nicht bios der

Abstammung sondern auch der Gesinnung nach Meder waren,

davon erzahlt uns Herodot mehrere einleuchtende Beispiele. Als

Astyages nach Entdeckung der wahren Herkunft des Kyros zwei-

felhaft ist, ob er den Rath der Mager befolgen und den Kyros zu

seinen Aeltern zuriickschicken soli, da bemerken ihm dieselben

(Her. 1, 120), dass die Mager ebenso sehr die Erhaltung der

Herrschaft des Astyages wiinschen milssten wie dieser selbst,

denn wenn die Herrschaft an die Perser kame, da wiirden auch

sie, als Meder und Auslander, einen guten Theil ihres Ansehns

einbiissen. Als Kambyses von der Erhebung des falschen Smer-

des hort, da bezweifelt er keinen Augenblick, dass es sich darum

handle, die Hegemonic von den Persern hinweg wieder an die

Meder zu bringen, und beschwort die Perser diess nicht zu dulden

(Her. 3, 65) ;
dass die Mager sich nicht getauscht hatten, Avenn sie

glaubten, ihr Ansehnwerde durch den Uebergang der Hegemonic

auf die Perser geschadigt, das beweisen die spateren Vorgange.

Als die Perser horen, dass ein Mager liber sie herrscht, da finden sie

es der persischen Manner unAvlirdig einen solchen Zustand zu er-

tragen (Her. 3, 73); nach demSturze des falschen Smerdesbegniigen

sie sich nicht mit der Ermordung der Schuldigen, sie todten jeden

Angehorigen des Magergeschlechts, der ihnen in den Weg kommt,
und noch zur Zeit als Herodot schrieb, feierten sie zum Andenken

an diesenMord ein grosses Fest, an dem keiii Mager sich offentlich

zeigen durfte, sondern zu Hause halten musste (Her. 3, 79) . Trotz-

dera, dass die Mager die Priester der Perser waren, so kann die

religiose Uebereinstimmung ZAvischen Magern und/ Persern doch

keine ganz vollstandige geAvesen sein, denn Darius erAvahnt (Bh. 1,

61 fig.) mehrere Aenderungen, AA^elche der Mager Avahrend seiner

Regierung getroffen hatte und die Avieder abgestellt Avurden, als

Avieder ein persischer Konig auf dem Throne sass. Die meisten

dieser Aenderungen scheinen zwar politischer Natur gcAvesen zu

sein, doch wird auch die Zerstorung von Platzen der Aiibetung

erAvahnt, Avelche der Mager sich zu schulden kommen Hess. Man
darf die Bedeutung dieser Thatsache nicht iibertreiben, es ist sehr
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moglich, dass diese Platze der Anbetung persischen Clangottbeiteu

gehorten, welche der Mager natiirlich iiicht verehren wollte; auf

keinen Fall kanii diej Verschiedeiiheit der religioseii Ansichten

gross und die Verstimmung zwischeii Piiesterii und Magern laiige

andauernd gewesen sein^ da die letztern fortfahren die priester-

lichen Verrichtungeu bei den Perseni zii besorgeii. ObwolMeder,

habeii sie spater doch nicht bios in Medien gewolmt, Strabo (XV,

727) fiiidet sie auch in der Persis, bezeichnet sie aber ausdriicklich

als einen besondern Stamm (cpoAov) . Die Mager in Kappadokien

rechnet Strabo (XV, 733) auch hieher, auch Sozomenos nennt sie

noch einen Stamm, und Apulejus^j bemerkt, dass nicht jedermanii

ein Mager werden konne. In spatern Zeiten war freilich die Ge-
schlossenheit des Stammes keine absolute, nach einer Bemerkung
des Philostratus (Vit. 1, 10)konnten die Mager Nichtperser nur auf

den Befehl des Konigs unterweisen, und von einer formlichen Auf-

nahme in den Magerstand werden wir spater zu sprechen haben.

Die Mager waren also ein medischer Stamm, gleichwol kon-

nen wir die Frage aufwerfen, welcher Nationalitat dieselben an-

gehbrten. Da Semiten noch jetzt bis in die Gegend des Uru-

miasees reichen (Bd. 1, 372), so wiirde die Annahme, dass die in

Medien wohnenden Mager zu den Semiten gehorten, keine sonder-

lichen Bedenken erregen; da sich ferner durch die neueren For-

schungen herausgestellt hat, dass in den Niederuiigen am Euphrat

und Tigris auch eine anarische, nicht semitische Bevolkerung ge-

lebt hat, so ware es auch nicht unmoglich, dass die Mager zu die-

ser gehort batten. Auf eine Verbinduiig der Mager mit den Ein-

wohnern der Lande zwischen dem Euphrat und Tigris weisen uns

mehrere Spuren. Erstens linden wir im A. T. (Jerem. 39, 3) den

Obermager (M’ln als einen babylonischen Wiirdentrager, und

man hat daraus bis jetzt geschlossen, dass die Mager aus Babylon

stammen mochten, da die babylonische Cultur entschieden alter

ist als die eranische ; moglich ware es freilich auch, wie v. Gut-

schmid anzunehmen geneigt ist , dass die Mager von Eran aus

1) Sozom., Hist. eccl. 2, 9: tou; (laYou;, ot rrjv rispaoiv waitsp

Tt cpuXov UpaTtxov ^taooyTjv apy?j&sv £T:iTp 07:e’J0U 5i.

2) Apul. de magiac. 26 : nec ulli temere inter Persas concessutn est, mayum
i'sse, hand niagis qutun regnare.

3: Cf. V. Gutschmid, Neue Beitrage zur Geschichte des alten Orients

p. 112.
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iiach Babylon gekommeii vvaren. Zweitens aber werden Mager
nnd Chaldaer nicht nur ueben einander genanut, sonderii auch

geradezu mit einander verwechselt^). Geschieden werden Chal-

daer und Meder bei Diogenes von Laerte
i c. 2 ,

auf die Autoritat

Sotioiis macht er die erstern zii Astronomen, die letzteren zu Die-

nern der Getter, auch Porphyrius (vita Pyth, c. 6,) scheidet die

Chaldaer von den Magern
,
die Curtius [5, 3 : beide neben einan-

der in Babylon erwahnt; dagegen sagt schon Ktesias s^Pers. 15;,

dass die Chaldaer den Darius abgehalteu batten sein Grab zu be-

sichtigeii, Nikolaus von Damascus (frg. 66, lasst die Mutter des

Kyros iiber ihren Traum die babylonischen Chaldaer befragen

(Hd. 2, 273^ . Auch die Armeiiier kennen die Chaldaer neben den

Magern in Erau besonders als Sterndeuter (Elis. p. 33. Faustus

Byz. 4, 54. Mos. Khor. 2, 70). Hamza von Ispahan erzahlt (p. 22),

dass Alexander der Grosse nach der Einnahme von Babylon die

BabylOllier um ihre Wisseiisehaft beneidet und ihre Priester um-
gebracht habe, da er aber diese Priester Mobeds und Herbeds

nennt, so muss auch er die babylonische und eranische Religion

fiir die gleiche gehalteu habeii. Alle diese Thatsachen miissen be-

achtet werden, aber entscheideud fur die fremde Abkunft der Ma-
ger sclieinen sie mir nicht zu sein, die Verwechslung der Mager
und Chaldaer konnte durch die Aehnlichkeit ihrer Beschaftigung

entstanden sein. VVir wiederholeii, dass wir nicht glauben kon-

nen, dass sich \ dlkerschaften versehiedeiier Sprache und Ab-
kunft zu einem gemeiiisamen Stamm vereinigen konnten. Abwei-
chend und seltsam sind in mancher Hinsicht die Nachrichten des

Ammianus Maixellinus (23, 6. 32 fig.) Er bestatigt, dass die Ma-
ger ein eigener Stamm seien, der in Medien wohnte, dass sie frii-

her gering an Zahl waren, aber sich vermehrten und zu einem

zahlreichen Stande warden, der die priesterlichen Geschafte be-

sorgte und der Religion wegen geehrt wurde. Er versichert fer-

ner, dass sie in Stadten wohiiteii, die keinc Mauern batten, und
ihren eigenen Gesetzen folgen durften. Ihre Wissenschaft aber

leitet er nicht bios von einem baktrischeii Zoroaster ab, sondern

fiigt noch bei, dass Hystaspes, der Vater des Darius, die Wisseii-

1; Wir sprechen hier naturlich nidit von der fehlerhaften Anwendung des

Namens der Mager bei den Alien und verweisen dafiir auf Rapp, Zeitschr.

BMG. 20, 72,
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schaft vermehrt habe, der sie seinerseits bei den indischen Brah-

manen studirt hatte. Diese Wissenschaft iibeiiieferten die Mager

weiter von Geschlecht zu Geschlecht [per suam quisque proge-

niem )

.

Wenn nun die Mager ihren eigenen Gesetzen folgen durften,

so werden sie auch eine eigene Verfassung gehabt haben, und in

der That sprechen auch einige Steilen derAlten dafiir. Zwar Pli-

nius (H.N. 30, 1. 2) will eine fortgesetzte und klare Keihenfolge

von Lehrern nicht kennen, sondern behauptet, dass nur einzelne

beriihmte Lehrer genannt wiirden ; dagegen spricht Diogenes von

Laerte (Prooem. c.2) von einer fortlaufendeiiReihenfolge, in wel-

cher besonders die NamenHostanes, Astrampsychos, Gobryas und

Pazates genannt werden und die bis zu Zoroaster hinaufgeht ;

Plinius nennt den Zaratas und Apuscorus; Eubulos bei Poi*phy-

rius (de abstin. 4, 16) theilt die Mager in drei Geschlechter, die

ersten essen und todten nichts Lebendiges, die zweiten geniessen

zwar Fleisch, todten aber kein zahmes Thier, die dritten beriih-

ren nicht Alles ebenso wie andere Menschen. Es muss unent-

schieden bleiben, ob hier wirklich von Geschlechtern die Rede

ist
,
Oder von drei Arten von Asketen , die nicht durch leibliche

Abstammung miteinander verbunden zu sein braiichten. Dass der

junge Mager durch eine eigene Ceremonie in den Stand aufge-

nommen wurde, welchem er schon durch seine Geburt angehorte,

nachdem er erwachsen war ,
ist wahrscheinlich genug

,
aber die

Heschreibung, welche Lukian (Necyom, c. 3) davon giebt, ist

doch wol in den meisten Einzelheiten apokryph. Nach seiner

Versicherung nahm der Priester den Einzuweihenden bei Beginn

des Neumondes 29 Tage lang zu sich, badete ihn Morgens, in-

dem er gegen die aufgehende Sonne einen langen Spruch her-

sagte, in welchem er die Damonen anzurufen schien. Nach die-

ser Beschworung spie er ihm dreimal ins Gesicht und ging dann

fort, keinen Hegegnenden anblickend
;
die Speise der beiden war

nur Obst, ihr Getranke Milch, Honigtrank und Wasser, ihr

Lager unter freiem Himmel das Gras. Als aber der Vorbereitung

1] Die Worte uiv apjoii ZtupodoTorjV tov n£par;v konnen sowol heissen: wo-

ven Zoroaster der erste gewesen, als auch deren Schulhaupt Zoroaster gewe-

sen sein soli
;

letztere Fassung ziehe ich vor. Lagardes Zweifel an der Rich-

tigkeit der Nachricht 'Abhandlungen p. 160; hatte ich nicht fur begriindet.
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genug war, fiihrte er den Einzuweihenden mitten in derNacht an

den Tigris, reinigte ihn , wischte ihn ab , reinigte ihn rings mit

einer Kienfackel , mit Meerzwiebel und anderem mehr, wobei er

eine Eesclnvorung murmelte, Nachdem er ihn dann ganz einge-

zaubert und um ihn herum gegangen war, damit er keinen Scha-

den nehme von den Gespenstern, fiihrte er ihn in das Haus zu-

riick, und der Geweihte zog das magische Gewand an. Wenn
Clemens von Alexandrien (Strom. 3, p. 446 C) behauptet, die

Mager hatten sich auch. der Ehelosigkeit befleissigt
, so scheint

mir das ein falsches Geriicht zu sein
;
wir werden spater zu zeigen

haben, in welchem Gegeiisatze das ehelose Leben zu den An-
schauungen derMazdaya^nas steht. Richtig scheint die Nachricht

von der Geniigsamkeit der Mager zu sein, die von den Alten ge-

priesen wird. Diogenes von Laerte (1. c.) sagt, ihr Merkmal sei

ein Stab^l, ibre Nahrung Gartengewachse
,
Kase und Brot, ihre

Kleidung sei weiss.

Da die Mager ohne Frage die Priester in Westeran waren,

so werden wir von ihren priesterlichen Pflichten und Gebrauchen

zuerst reden miissen. Ilmen lag es oh, die heiligen Gesange zu

recitiren. Wenn einPerser opfert, so erzahlt unsHerodot (1, 132),

so schlachtet er das Opfer selbst, zerschneidet das Fleisch in

Stiicke und legt es auf ein moglichst zartes Kraut , meistens auf

Klee. Der Mager — der, wie wir schon wissen, bei keinem
Opfer fehlen darf— steht dabei und singt die heiligen Gesange.

Sind diese vollendet, so wartet der Opfernde nur noch kurze

Zeit , dann nimmt er das Fleisch hinweg und verwendet dasselbe

wie er es nothig hat, ohne etwas fiir die Gottheit zuriickzulassen.

Es zeugt von dem Gemeinsinn derPerser, dass bei den Opfern der

Opfernde nicht fiir sich allein hetet, sondern auch fiir den Konig und
den ganzen persischen Stamm 2 . Das Opfer, welches hier Hero-
dot als das persische beschreibt, muss auch bei andern Stammen
im Gebrauche gewesen sein, denn Strabo (XV, 732) wiederholt

dieselbe Reschreibung, nur mit dem Unterschiede, dass nicht der

Opfernde, sondern der Mager das Fleisch zertheilt. Ausdriicklich

sagt aber auch er
,
dass man fiir die Gdtter keinen Opferantheil

1
)

1 flg.

2 ^

Of. Manu 2, 45 und die oben p. 560 schon erwahnte Stelle Vd. IS,

Wie diess auch Darius in der Inschrifl I. thut.
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zuriicklasse, denn diesen gehore bios dieSeele desThieres. Diese

Ansicht stinimt ganz mit der der Atbravans iiberein, und viel-

leicht ist trotz der ausdriicklichen Ableugnung docb aiizunehmen,

dass auch in Westeran ein kleiner Theil des geschlachteten Thie-

res den Genien gehorte, ohne dass es die Grieohen bemerkten.

Ausserdem weiss Strabo noch, dass die Perser dem Feuei* und

dem Wasser Opfer darbringen, dem Feuer dadurch , dass sie

trockenes Holz zulegen
,

es mit Speck bedecken und dann Oel

zugiessen^), und dasselbe dann nicht durch Blasen mit dem
Munde, sondern durch Blasbalge anfachen. An einer andern

Stelle (XV, 733) versichert Strabo, dass die Perser immer zuerst

das Feuer anrufen, welcher Gottheit sie auch opfern mogen. Aus-

fiihrlicher wild das Opfer beschrieben, welches dem Wasser dar-

gebracht wird : ihm werden Thiere geopfert fwie der Ardvi-ciira

im Avesta)
,
an eiuem See , Fluss oder Quelle wird eine Grube

gegraben , in welcher das Thier getodtet wird , wobei man sich

sehr hiitet, etwas von dem Blute des Opferthieres mit dem Was-

ser in Beriihrung koraraen zu lassen
;
die Opferstiicke werden mit

Myrte und Lorbeerzweigen bedeckt und auf einem Feuer von

diinnem Beisholz verbrannt; wahrend dieses geschieht, sprengt

der Mager Oel mit Honig und Milch veimischt auf der Erde

herum, wovon wiederum weder in das Wasser, noch in das Feuer

etwas kommen darf. In Kappadokien o])fern die Priester nicht

mit dem Messer, sondern mit einer Keule, mit welcher sie das

Opferthier niederschlagen ;
demnach scheinen die Priester es zu

sein, welche das Thier zu todten hatten. Strabo versichert uns

auch (XI, 532) , dass die Religion der Perser, mithin auch ihr

Cultus, mit dem der Meder und Armenier identisch sei
;
dasselbe

wird (XV, 727) auf die Autoritat des Nearchus von den Kara-

maniem gesagt. Die Karamanier verehren nach Strabo beson-

ders den Herakles und opfern demselben Esel; von ihnen wird

noch eine eigenthiimliche Sitte erwiihnt, die man nicht ganz un-

beachtet lassen darf : es heisst namlich
,
dass Niemand bei ihnen

heirathe, ehe er einen Feind getodtet und den abgeschnittenen

Kopf desselben dem Konige dargebracht babe
;

dieser lasse den

Schiidel in der Schatzkammer niederlegen, die Zunge aber in

1) Nach Maxim. Tyr, Serm. c. 38 geschah diess mit dem Aiisrufe Ge-

bieter Feuer, iss

'
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kleine Stiicke schiieiden und mit Brod vermischen ; davon koste er

selbst etwas und gebe das Uebrige dem Ueberbringer des Kopfes

und seinen Freunden. Es scheint bier eine symbolische Hand-

lung vorzuliegen , welche mit der Darbringung des Kopfes der

Opferthiere an Haoma grosse Aehnlichkeit hat. Strabo versi-

chert , dass die Opfer unter bestandigem Gebete der Mager vor

sicli gehen, und dass diese den Kopf mit eiiier Tiara bedeckt

haben, von welcher Lappen herabhangen, die ihre Wangen und

Lippen bedecken. So fand es Pausanias auch in Lydien (5, 27.

3), wo der Priester die Liturgie aus einem Buche ablas. Beach-

tenswerth ist ferner die Nachricht des Plutarch (de Isid. c. 46),

dass die Mager ein Kraut Omomi in einem Morser zerstampfen

und dasselbe dem Hades darbringen; er redet hier augenschein-

lich vom Haomaopfer; auf die Bemerkung, dass dasselbe dem
Hades dargebracht werde, ist wol ein besonderes Gewicht nicht

zulegen. Die schadlichen Thiere, welche die Perser todten,

legen sie nach Agathias (2, 24) den Magern vor, diese todten sie

nach Her. (1, 140) auch sonst; es ist auch diess eine Art Opfer ^).

Nicht ganz klar ist, in welchem Verhaltnisse die Mager zu eini-

gen andern Ceremonien standen, deren die Alten gedenken. He-
rodot spricht (7, 40) von einem Wagen des Zeus, der von acht

Pferden gezogen wurde
;
der Fuhrmann ging nebenher, denn es

war ihm nicht erlaubt denselben zu besteigen; als Fuhrmann
aber nennt er den Patiramphes, den Sohn des Otanes, eiiien Per-

ser; ein Mager scheint also bei diesem Wagen nicht beschaftigt

gewesen zu sein. Ganz apokryph scheint mir Xenophons Bericht

von einer Procession (Cyrop. S, 3. 9) , bei deren Beschreibung

er wol den Herodot benutzt hat. Er lasst die dem Zeus heiligen

Stiere vorangehen, dann folgen die Rosse des Helios, zwei weisse

Wagen, dann noch ein dritter Wagen mit purpurnen Decken,
dann das heilige Feuer, endlich derKonig. Zuverlassiger scheint

eine von Curtius (3, 7) beschriebene Procession; bei ihm erdffnet

das heilige Feuer den Zug, es wird von den Magern begleitet, die

ihre heiligen Lieder singen, dann folgt der Wagen des Zeus, dann
das Sonnenpferd von ausgezeichneter Schdnheit, seine Fiihrer

J I Von einem Becher
,
aus welchem die Mager zu weissagen pfleg*

ten, spricht Athenaeus Deipnosoph. 11, Man hat schon I^ngst den Becher
des Jamshed verglichen.
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sind mit weissen Kleidern angethan und haben goldene Ruthen
in der Hand. Dazu fdgen wir noch die ahnlichen Aeusserungen

des Dio Chrystomus (Orat. XXXVI), der zum Theil andere Quel-

len vor sich hatte. Auch er sagt wie Curtins, dass der Wagen
des Zeus mehrere Pferde habe, w^irend der Sonne nur ein einziges

gewidmet Averde, was auch ganz zu den Ansichten des Avesta

stimmt. Er bemerkt, es hange nach der Ansicht der Mager die

ganze Welt von der Regierung eines Einzigen ab, der dieselbe

mit vollkommenster Geschicklichkeit Avie einen Wagen lenke;

diese Bewegung dauere unablassig durch alle Zeitraume fort, der

Umlauf der Sonne und des Mondes seien nur Theile der ganzen

grossen Weltbewegung. Ohne Zweifel ist bier die Rede von

dem sich drehenden Himmel, der uns schon aus der Darstellung

der Religion bekannt ist; wir wissen aus ihr auch bereits, dass

die Genien es lieben aufWagen zu fahren. Die auffallendeNach-

richt des Herodot (7, 113, 114) ,
dass die Mager an einem Orte

))die neun Wege« in Thrakien Menschenopfer brachten, indem

sie neun Knaben und neun Madchen aus dem Lande lebendig

begruben, ist so sehr dem Charakter der eranischen Religion wie

auch dem entgegen, was Herodot sonst von dieser berichtet, dass

man zu der Ueberzeugung gedrangt wird, es liege hier entweder

ein IVlissverstandniss vor
, oder man habe es mit der Einivirkung

eines fremden Cultus auf Eran zu thun.

l^estimmt sprechen sich die Alten dariiber aus, dass die Per-

ser und also auch die Eranier keine Altare und Tempel hatten,

sondem ihren Gottern auf den Hohen opferten^). Ganz genau

scheint diese Nachricht nicht zu sein, denn Darius nennt (Rh. 1

,

63) ayadana, welche, wenn keine Tempel, doch wenigstens Al-

tare gewesen sein miissen ; es werden also Avenigstens die Hohen,

auf welchen man opferte
,
nicht gleichgiiltig , sondem durch den

Gebrauch geheiligt gewesen sein. Schon zur Zeit Strabos aber

finden wir bestimmt Feuertempel, er beschreibt (XV, 732) einen

solchen, den er selbst in Kappadokien gesehen hat ; es sind diess

schon ganz die Pyraen der heutigen Mazdayacnas, einfache, mit

Mauern umgebene Platze, innerhalb welcher das heilige Feuer

brannte und avo die Liturgie abgesungen Avurde, indem der Prie-

1) Cf. Herod. 1, 131. Dino bei Clemens Alex. Protrept. c. 43. Strabo

XV, 732.

Spiegel, Erun Alterthnniskunde III. 3S
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ster Rutheubiindel (bare^man) in der Hand hielt und eine Tiara

mit Lappen trug, die ihm Wangen und Lippen verhiillten (paiti-

dana). Wie es in Kappadokien war, so wird es dauaals wol

iiberall gewesen sein. Einen Tempel zur Zeit des Artaxerxes II

erwahnt schon Plutarch (Artax. c. 3)

.

Unter den Beschaftigungen , mit welcheii sich die Mager

ausser ihren religiosen Pflichten noch befassten
,
hebt Herodot

(I, 107) besonders die Traumdeuterei hervor; aus Schriften wie

das Avesta kbnnen sie ibr AVissen nicht gezogen haben, es ist

wahrscbeinlicb, dass sie dazu andere Bucher mebr astrologiscben

Tnhalts benutzten, und dadurch mogen sie Anlass zur Verwechs-

lung mit den Chaldaern gegeben haben. Dieses Geschaft war

nicht nur eintraglich ,
sondern auch wichtig ; es gab den Magern

Gelegenheit sich in die Politik zu mischen , da selbst der Konig

sie iiber den Sinn seiner Traume zu Rathe zog, so Xerxes (He-

rod. 7, 19), ebenso schon vorher Astyages (Herod. I, 120) ; letz-

tere Stelle bezeugt ausdriicklich die hohen Ehren, welche die

Mager im medischen Reich e genossen. Sie waren die Lehrer des

Thronfolgers
,

den sie in den AVissenschaften unterrichteten

(Plato Alcib. Ip. 122 A.)
, auch die Lehrer der andern Prinzen

(Pint. Artax. c. 3) , und wol iiberhaupt die Lehrer der Eranier.

Nach Dio Chrysostomus gehorten sie zu den Rathen des Konigs

(Orat. XLTX p. 538) ,
auch im Rathe der Partherkonige sassen

sie nach Posidonius (bei Strabo XT, 515), und dass die Sasaniden

sie mehr erhohten als die vorhergehenden Dynastien, wissen wir

aus Agathias (2, 26;. Zu den AA^issenschaften, mit welchen sie

sich beschaftigten
,

gehdrt auch Xaturkunde und Medicin, so

zwar, dass Plinius der Meinung war, die ganze Magie babe da-

von ihren Ausgangspunkt genommen (H. N. 30, 1). Als einen

A^erwaltungsbeamten (Aufseher des kbniglichen Hauses) linden

wir einen Mager schon zur Zeit des Kambyses (Herod. 3, 61

—

63), er war es gewesen, welcher die Erhebung des falschen Smer-

des im Interesse seines Stammes geplant hatte.

Alles in Allem genommen konnen wir sagen
, wenn wir die

Nachrichten von den Athravans und von den Magem miteinan-

der vergleichen, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen ih-

nen nicht besteht und dass sie sehr wohl von demselben Stamme
und desselben Glaubens sein konnten; dabei soil nicht geleugnet

werden, dass in den einzelnen Provinzen Erans leichte A’erschie-
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denheiten bestanden Der Haupteinwurf gegen diese Gleioh-

setzung kann nur aiis dem Namen hergenominen werden : aber

wenn die Priester bei den Persern mit ihrem Stammesnamen als

Mager bezeichnet wurden , so folgt daraus noch niclit, dass diess

uberall gesclieheii sei, es lasst sich vielmehr beweisen , dass si e

aucli in Eran nicht iiberall diesen Namen fuhrten . Das erani-

sche Priestergeschlecht wird daher uberall dasselbe gewesen sein

und seinen Mittelpunkt in Medien gefunden haben. Wie sick

die Sache aber auch im friihern Alterthume verhalten haben mag,

so viel ist klar
,

dass in der Zeit der Sasaniden Mager und Prie-

ster identisch sind. Die Mager erscheinen in dieser Zeit uberall,

nicht bios bei den Griechen, sondern auch bei den Armeniern,

Syrern und Muhammedanern als die Priester der Eranier. In die

abgefallenen oder neu zu bekehrenden Tjander werden Mager

geschickt um sie zu bekehren^)^ so zu den Armeniern ,
welcbe

zwischen den Magern (mog) und dem jVlagerherrn (mogpet) , ih-

rem Vorsteher, genau unterscheiden
;

dieser Vorsteher fiihrt

auch bei den Griechen den Namen Maorra; oder in

neuern muhammedanischen Schriften , auch bei Firdosi
,

scheint

aber Maubad oder Mobad ein gewohnlicher Name fiir einen Prie-

ster gewesen zu soin
,
ohne dass man dabei an eine besondere

Wiirde dachte; doch gebraiicht das SliMiname auch den Aiis-

druck Herbad fur einen Parsenpriester haufig genug. sie ersrhei-

nen mit dem Barsom in der Hand (Shahn. 1 442, 6 v. ii. 1548,

Cf. Strabo XV, 733 von den kappadokischen Magern: tioXu

TO Tuiv pcxYOiv oi xal O’jpat&oi xa'/.oOvTai ;
diess konnte leicht eine Ueber-

setzung von ^thravan sein. Suidas sagt : 'Dordvai ooTot Fl^po^ti Ma-

YOt J
Wort scheint mit ost^d, Lehrer, zusammenzuhangen.

2j Elisaeus c. 2 ^p. 86). c. 3 fp. 120).

3) Elisaeus p. 22, 5. 41, 6. 85, 6 v. u. 103, 3 v. u. lOT— llU. Auch Ma-

sddi2, 156 nennt den Mobed nur als Obersten der Herbads
,

als obersten

Richter.

4) In den Acta Martyrum in den Akten des H. Therbus § 1 : Majirroc;

0 lariv dpy lepe’j; Ttt)vMaY«>'>'» und imLeben der H. Sira § 12. ao/ovTa tojvMcxywj^

TTjV Ma’JiTTTujv p.'Tep‘/ofJi.£vo'^ fjYspovefav.

5) Gewohnlich erklart man Maubad aus Mogpet
,
was nahe genug liegt

,

ich habe es in der Avestaiibersetzung 2 ,
XV an nm&napaiti angeschlossen

mit Hinblick auf Vd. 13, 56, wo fratemo nm^nahe nmano-paitis durch •jxr'EaX'S

rS35C3 erklart wird, was man nach der Eigenthumlichkeit der Schrift auch

rE''5<'2 lesen kann.
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15. 1579, 12 u. s. w.), sie sprechen Bazh, d, i. Gebete (ibid.

1579, 12). Maubad diirfte die hohere, Herbad (d. i. aethrapaiti,

cf. oben p. 583) die niedere priesterliche Wiirde bezeichnet ha-

ben. Ueber alien stand der Mobedan mobed, wie er in Sasani-

denschriften gewohnlich genannt wird^), der oberste Vorsteher

aller Mager, der einmal bei Elisaeus (322, 7 ed. Ven.) auch den

Beinamen rat, d. i. ratu, Vorsteher, Fiihrer, erhalt. Schwierig ist

es einen andern Ansdruck zu erklaren, der in neuern Schriften

haufig von Priestern gebraucht wird, den Namen odor

Destur; die jetzigen Parsen scheinen einen hohere geistliche

Wiirde, etwa einen Bischof, damit zu bezeichnen; auch im

Avesta steht er gewohnlich mit Nachdruck von bevorzugten oder

gelehrten Priestern (cf. Yc. 45, 17 b. = de, Yc. 48, 4 d. = daim,

Yc. 44, 1 1 d. = dehg, Vd. 7, 177 = dahma). Im Konigsbuche

bedeutet es an einigen Stellen gewiss einen Priester (Shahn. 1619,

5 V. u. 1637, ult.), meistens aber einen hoheren Staatsbeamten,

einen Minister; beide Bedeutungen lassen sich sehr gut vereini-

gen. Eine nicht unbetrachtliche Anzahl von Stellen zeigt aber,

dass das Wort auch bios einen Priester schlechtweg bedeuten

muss, es scheint also wie bei Maubad die Bedeutung sich abge-

schwacht zu haben.

DRITTES CAPITEL.

Der Kriegerstand.

Der Grosskdnig, die Konige, der Adel und
die Beamten.

Der Grosse Konig von Eran war Jahrhunderte hindurcli die

erste Macht in Asien und als solche von den Griechen und Eo-

1) Ausser der Stelle bei Elisaeus p. 322, 7 vgl. man Vd. 11, 24. Yc. 52,

1. b, in der Uebersetzung, dafur auch ‘]SnSi*’’D Yg. 1, 17. Uebers.,

dann Shdhn. 1401, 14. 1442, 4. v. u. 1543,2. 1552, 10. 1600 pen. und viele an-

dere Stellen. Dass bei der Wahl eines Mobeds derMobede die Familie in die

Wagschale fiel, erhellt aus der Glosse zu Yc, 59, 3.
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mern wiUig anerkannt, gewiss nicht minder auch in Indien, wie-

wol uns ausdriickliche Zeugnisse dariiber nicht vorliegen. Um so

mehr muss es Wunder nehmen, dass einer so bedeutenden Er--

scheinung in den eranischen Religionsschriften so wenig gedacht

wird und wir nur sehr kargliche Mittel fiii die Darstellung der

Wiirde des Grosskonigs aus ihnen gewinuen konnen. Gewohn-
lich begniigt sich das Avesta bei Aufzalilung der Districte, in

welche ein eranisches Land zerfallt, den Daghupaiti oder Herrn

einer Gegend als hochste weitliche Wiirde anziigeben
; dariiber

stehL wie wir bereits wissen^ der Zarathastrotema als Stellvertre-

ter Zarathustras und Ahura-Mazdas
;
der letztere wird (A"c. 2, 59)

ausdriicklich als Shoitlirapaiti bezeiclmet und ist natiirlich in

letzter Instanz der oberste Landesherr. Es zeigen uns indessen

doch einzelne Stellen^ dass das Avesta auch noch eine hohere

weitliche Macht kennt und dass iiber der daghus oder Provinz

noch die daghuoacti steht [Yc. 61, 15. 67, 13. Yt. 10, 87j. Wir
konnen hieraus bios schliessen, dass den Verfassern des Avesta

die Eiille der weltlichen Macht unangenehm war und dass sie

dieselbe lieber in geistlichen Handen gesehen batten
; dass sie

aber das Grosskonigthum selbst kannten, ist nicht im Mindesten

zweifelhaft, denn sie nennen, w'enn auch keine historischen, doch

wenigstens die mythisehen Grosskonige, unter welchen Yima der

wichtigste ist. Wie dem Kbnigsbuche, so ist auch dem Avesta

Y'ima der erste Kbnig und der Beginn der Konigsraacht
;
doch

verfehlt das letztere Werk nicht zii betonen, dass dem Yima
zuerst die Prophetcnw iirde angetragen w^ar, die er ausschlug, weil

er sich derselben nicht gewachsen fiihlte und nur die Konigs-

wiirde zu iibernehmen sich getraute (Yd. 2, 1 flg.)
;
damit ist von

selbst gesagt, dass das Prophetenthum die erste, das Konigthum

aber die zweite Wiirde sei. Unter den Beinamen nun, welche der

neue Konig erhalt, miissen wir besonders einen hervorheben ; es

ist hvanthwa, d. h. mit guter Herde versehen. Dieses Beiwort

zeigt uns, dass man sich den eranischen Kbnig als einen Hirten,

seine Unterthanen als eine Herde dachte
,

eine auch soiist nicht

bios den Eraniern gelaufige Vorstellung (vgl. den sue., Shahn.

1482, 3 v. u. und sonst), sondern auch ausser Eran schon im

alten Morgenlande verbreitet (cf. 2. Sam. 5, 2 und den Troi|xTrjv

Xau)v der Griechen; . Wir haben alle Ursache , bei den Eraniern

es mit diesem Bilde recht ernst zu nehmen und uns klar zu
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machen, was es sagen will. Zuerst die Unterthanen
,
die Herde.

Man wiirde Unrecht thun, sich diese Herde bios aus harmlosen

Thieren zusammengesetzt zu denken, es gehoreii dazu auch

Starke Buffel, Rosse, Kamele, selbst Elephanten ,
kurz Thiere,

welche die Kraft und den Willen haben den Hirten iibel ziizii-

richten ^ falls er sie misshandelt. Eins aber ist klar : mag eine

Herde so stark sein als sie will; sie vermag zwar einen Hirten zu

tddten, nimmermehr aber einen solchen hervorzubringen ; dieser

muss ihr von dem Herrn gesetzt werden, welcher die Herde ge-

schaffen hat, und es versteht sich von selbst, dass der Hirte von

anderer Beschaffenheit sein muss als die Herde selbst. Sind also

die Menschen einer Herde vergleichbar, welche geweidet werdeii

muss , so wil’d ihr Schopfer Ahura-Mazda ihr auch einen Hirten

gesetzt haben , der fiir sie passt und der seiner ganzen Art und

Natur nach sich weit iiber das Niveau des gewohnlichen Men-

schen erhebt. Das Avesta, das ganze Alterthum bezeugt, dass

diess auch in der That von der friihesten Zeit her der allgemeine

Glaube in Eran war. Was das Avesta betrifft, so schreibt das-

selbe den Konigeii die Majestat (kavaem qareno) zu; wir haben

iiber dieselbe schon friiher (Bd. 2, 42 fg.) gehandelt und gesehen,

dass wir uns dieselbe als einen Lichtglanz zu denken haben, wel-

cher wahrscheiulich als das Haupt oder die Schultern des Ko-
uigs umgebend gedacht wurde. Wir wissen bereits, dass diese

Majestat den Gottern eigen ist, auf Erden aber ausser den Koni-

gen noch den Priestem. Es ist auch bereits gesagt worden, dass

qareno nicht das einzige Wort war, mit dem diese Majestat be-

zeichnet wurde, und dass wir auch einWort fran in gleicher oder

ahnlicher Bedeutung annehmen miissen; beide Wdrter haben

sich nicht nur in den neuern qorra und farr erhalten
, man be-

zeichnet mit ihnen noch immer jene Majestat und die geheim-

nissvollen Herrschereigenschaften, welche damit verbunden sind.

An die Majestat ist nicht bios die Berechtigung, sondem auch

die Fahigkeit zum Herrschen gebunden
; sobald sie den Konig

verlasst , ist er zur Absetzung reif
; Personen unkoniglicher Ab-

kunft konnen die Majestat nicht erlangen. Im Shahname treffen

wir ganz dieselbe Vorstellung ; was den Kdnigen gelingt, das ge-

lingt ihnen durch den farr; wer ihn nicht hat, kann nicht Konig

sein (cf. z. B. Shahn. 523, 5. 922, 3. 926, pen. 538, 10. v. u.

vgl. auch Bd. 1, 595). Nicht immer muss die Majestat indessen
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in der Form eines Lichtglanzes dargestellt worden sein; dem
Ardashir Babegan folgt auf seiner Flucht vor Ardevan ein Bock

und es wird erklart, dass diess der farr gewesen sei (Shahn.

1373 . 1374), es ist aber wol der Siegesgott Verethraghna zu ver-

stehen, der nach Yt. 14
,
23 auch als Widder gedacht wurde. He-

rodot erzahlt
(
1 , 209 ): als Kyros gegeii die Massageten ziehen wollte,

da babe ihm getrauint, dass dem Darius zwei Fliigel aus den

Schultern herauswuchsen, von welcben der eine Asien, der an-

dere Europa iiberschatte ; es kann diess nur ein Zeichen der kb-

niglichenMajestat gewesen sein, und in der That linden wir in

Murghab den Kyrosselbst mit Fliigeln dargestellt und mit einem

Hauptschmuck, den ich fiir Strahlen halten mochte. DieseMaje-

stat findet sich lediglich an Personen der koniglichen Familie,

die sich auch noch durch andere Zeichen von gewbhnlichen Men-
schen unterscheiden : die Nachkommen Kai-qobMs haben ein

schwarzes Maal am Arme (Bd. 1
,
616), die Seleukiden liesseii

verbreiten
,
dass sie mit einem Ankerzeichen auf den Hiiften ge-

boren wiirden (cf. oben p. 26). Noch mehr aber als durch solche

aussere Kennzeichen unterscheidet sich der kbnigliche Stamm
durch seine Geistesanlagen

;
der Konig wird geboren, nicht erzo-

gen; in welchen Yerhaltnissen derselbe auch aufwachse, fxiiher

oder spater kommt die kbnigliche Natur zum Yorschein. Bei-

spiele sind zahlreich. Kai-Khosrav wird unter Hirten erzogen,

aber mit sieben Jahren schnitzt er sich einen Bogen und jagt

Tiger und Lbwen (Bd. 1 , 608 ). Kyros ist dem Scheme nach

gleichfalls ein Hirtenknabe
;
sobald er von seinen Gespielen zum

Kbnig gewahlt wird, ernennt er Gesandte, Thiirhiiter, bestellt

sich eine Leibwache, kurz thut Alles , was ein wirklicher Kbnig

thut (Her. 1, 120). Eben so wenig lasst sich Darab zu dem Ge-

schaft seiner Pflegealtern bewegen, sondern zwingt dieselben ihm

seinen Stand zu offenbaren (Bd. 2 , 584). Aehnliche Beispiele

linden wir auch in der Zeit der Sasaniden. Shapur I wird in der

Yerborgenheit aufgezogen (cf. Shahn. 1396 fg.) , ohne dass sein

Yater von seinem DaseinKunde hat; dieser erfahrt erst von sei-

nemSohne, als derselbe schon ziemlich erwachsen ist; demimge-

achtet erkennt er ihn sofort unter einer Menge ahnlicher Knaben

durch sein kbnigliches Betragen. Als Behramgur (Yararan Y)

verkleidet nach Indien reist ,
wird er dort durch sein kbnigliches

Betragen erkannt (Shahn, 1565 ). So nahe reicht die kbnigliche
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Wiirde an die Gottheit hin^ dass uns gar iiicht wundern kann,

wenn wir horen, sie sei eine gdttliche. Die Herkunft des medi-

schen Dejokes zwar zeigt bei Herudot von solcher gottlicher Her"

kunft keine Spur, wir hdreii aber, dass er iiach seiner Erwahlung

zum Kouige sein gauzes Betrageii anderte^ sich selten zeigte^ eine

Leibwache und Spione im gaiizen Lande hatte (Bd, 2, 250).

Schwerlich hat Dejokes aus eigeiiem Erinessen diese Aendening

gemacht, er diirfte seine Wiirde nach Art der Assyrer eingericli"

tet haben, von welchen iiberhaupt die Eraiiier das Grosskonig-

thum uberkommeii habeii werden, so popular auch dasselbe in

Erau geworden ist. Bereits von Achamenes aber horen wir, dass

er von einem Adler genahrt wurde , ohne Zweifel von einem

himmlischen , wie wir ein solclies Beispiel schon fiiiher (Bd. 1,

565) kenuen gelenit haben und unten noch mehrere kennen ler-

nen werden. Sehr bald erscheint auch schon der Name Gott^);

die Achameiiiden verrneiden noch in ihren Inschtiften sich so zu

iieniien, aber die Sasaniden tliun diess ganz oiFen, und auch Am-
mian (23, 6. 4— 6) sagt uns, dass die Kouige fiir Gottheiten ge-

halten werden, und Elisaeus (p.22) erzahlt von dem KonigeYez-
degerd II, dass er sich dfter Tage lang dem Anblicke der Men-
schen entzogen habe

,
um glauben zu machen

, dass er mit den
Gottern verkehre. Ohne Opposition ist indess dieser Anspruch
auf Gottlichkeit nicht geblieben

;
wir sehen diess aus dem Avesta

und aus dem Kbnigsbuche; das erstere sagt [Yt. 19,31 flg.), dass

Yima liignerische Worte gesprochen habe, und das Kdnigsbuch
erlautert den Sinn der Stelle dahin, dass Yima sich als Schdpfer
des Glucks, welches Ahura Mazda durch ihn bewirkte, betrachtet

und darum gottliche Ehren beansprucht habe (Bd. 1, 529). Eiiien

Erfolg hatte diese Opposition nicht, dieAiisicht von der Gottlich-

keit des Konigsgeschlechtes erhielt sich so lange
,
als das selb-

standige Reich der Eranier dauerte.

Wenn nun also die cranischen Grosskdnige einer gdttlichen

Abstammung sich riihmten — wer war dann wol der Gott, auf
den sie ihre Abstammung zuriickfiihrten ? Es kaim diess kein an-

1) Aelian. de nat. anim. 12 , 21 : ’Ay/atjJt^vTj ye jxtjv tov Ilepar^v, 019’ ou Ttal

xaxetffiv Tmv IlepacaN euYeveia, dexoD Tpo^ifxov dxouto

2) Aeschyl. Pers. 157 : Heou ti.iv Eyvaxsipct Ilepaojv, oe xoct pii^TTjp icpu^.

Anders Keiper, Die Parser bei Aeschyios p. 199 .
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derer als Mithra gewesen sein ^) ; diesei* ist nicht nur einer der

bedeutendsteii and altesteii Geiiieii nach Ahura Mazda , er ist

auch, wie wir diess friiher Bd 2, 79J dargethan haben, als der

Herr and Beschiitzer der Lander ^ der Schirmherr des Rechtes

and der Gerechtigkeit aiizasehen , fiir welches Amt er als der

Genias des Idchtes
,
der iiberall hindringt and Alles sieht, aas-

gezeichnet befahigt ist. Wean daher die eraaischen Grosskdnige

bei Mithra schw.oren [Xenoph. C-yrop. 1 , 5. 53. Aeliaii Var. hist.

I, 33) ,
so schwuren sie bei ihreni Ahiiherni^ and man begreift,

was uiiter den Clangottheiten jrarpcpoi Osoi bei den Griechen)

verstandeii werden soli, welche die Keiliiischriften ofter anru-

fen: es ist vor Allem Mithra, den Artaxerxes III aasdriicklich

nennt, vielleicht dass die von Artaxerxes 11 noch beigefiigte Aua-

hita als Matter des Koiiigsgeschlechts gelten darf. Ua das Ge-
sehlecht der eraiiischen Grosskdnige demuach ein wahres Son-

neugeschlecht ist, so verstehen wir jetzt aach den Sinn des

Gottesartheils, von dem ansHerodot (3, 85) bei der Thronbestei-

gang des Darius 1 erzahlt. Kambyses ist ohne Nachkommen ge-

storben, von den Seitenverwandten siiid zwar mehrere zur Nach-

folge berechtigt, aber es ist schwer zu entscheiden, wer die nach-

sten Anspriiche hat. Da wird denn der Ahiiherr der Familie, Mi-

thra, der sich in den ersten Lichtstrahlen der Sonne offenbart,

von den Bewerbern zur Entscheidang aufgerufen. Sie erw^arten

die Ankunft ihres Stammvaters zu Pferde
,
Mithra erscheint aaf

einem Wagen mit gottlichen Rossen; wesson Pferd zuerst diese

gdttlichen Rosse bemerkt und begriisst, der ist der von Mithra

Erwahlte. Die mythischen Erzahlungen von Mithra, auf welche

die Armenier bei Elisaeus dunkel anspielen^), durften sich gleich-

falls auf die Abstammung der Konige von Mithra bezogen ha-

ben. Bei diesem Glauben der Eranier an die gottliche Abkanft

ihrer Konige war es natiirlich fiir jede regierende Familie von

grosser Wichtigkeit, ihre untadelige Abstammung nachzuweisen,

und sie konnte das am leichtesten dadurch erreichen, dass sie ih-

ren Stammbaum mit dem der vorhergehenden Dynastie ver-

1) In spaterer Zeit muss der Konig auch mit dem Amesha-^penta Khshath-

ravairya gleichgesetzt woi’den sein ;
man sieht diess aus dem Xitel

Shahryar, der nur eine Entstellung dieses Namens ist.

2; Cf. Elisaeus p. 53. 58 ed. Ven., bei Langlois 2, 193. 194.
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kniipfte. Wir glauben, dass diess schon eine Aufgabe des Ko-

iiigsbuches der Achameniden war; wir bezweifeln nicht, dass

man in diesera ein Mittel gefunden babe
,

die medische Dynastie

an die vorhergehende assyrische anzuschliessen
;
wie Kyros mit

der medischen Dynastie in Verbindung gebraclit wird, ist axis

Herodot bekannt genug. Die Farther wollten von Artaxerxes 11

abstammen
,
das Konigsbuch verkniipft sie mit Kai-qobad ;

auf

denselben Ursprung gehen auch die Sasaniden durcb Behmen

zuriick (cf. oben p. 235). Der feste Glaube an den gbttlichen

Ursprung des Konigsgeschlechtes erklart es, dass die Eranier, bei

aller Neigung zur Emporung, doch an ihren angestammten Dy-

nastien festhingen uiid es Niemand einfallt dieselben verdrtogen

zu wollen ;
bei Beseitigung eines Konigs bandelt es sich immer

nur darum, eine andere Person desselben Gescblechtes auf den

Thron zu setzen. Als der jiingere Kyros gefallen war und die

Giiechen dem Ariaios ihre Hiilfe anboten zur Erlangung der

koniglicben Wiirde, da lebnte derselbe ohne Zaudern ab, deiin

er wusste, dass er solche Anspriiche unmoglich durchsetzen

konnte (Xenoph. Anab. 2, 1. 2). Als spater bei den haufigen

Empbrungen koniglicher Prinzen Artaxerxes III sich energisch

dadurch Kuhe schafFte, dass er alle zur Nacbfolge berechtigten

Personen tbdten liess und dieses Verfahren auch noch spater ofter

angewendet wurde^ da linden wir nicht selten, dass Mangel an

Throiierben eintritt
;
wir hbren aber immer^ dass die Eranier mit

grosser Sorgfalt nach einem berechtigten Throiierben suchen, so

zur Zeit des Darius Codomannus, verschiedene Male wahrend der

Partherherrschaft
,
endlich gegeii das Ende der Sasanidendyna-

stie. Selbst als nach dem Tode des Yezdegerd I die Eranier die

regierende Familie ganz beseitigen wollen, verfehlen sie nicht

wieder einen Sasaniden zu wahlen^). Usurpatoren linden wir

eigentlich nur in der mythischen Zeit in Dahaka und Afrasiab,

wahrend man den Alexander als Sohn des Darab zu einem ge-

setzmassigen Herrscher gemacht hat. Ganz vereinzelt steht dem-

Ij Vgl. auch Joseph Ant. IS, 3. Procop. B. P. 1, 5. Procop 1. c. behaiip-

tet, die Perser hatten sich iiberhaupt gevscheut einen Konig zu todten : ol Be

xTetvai aNiBpa paaiXeioo aip-aro? oOo’ oXtnc und weiterhin ; droitTcivott

fdp avBpa too paaiXeioo atfxaTos ovxa oOoapf) eh/sv. Die Geschichte beweist in-

dessen, dass diess zu viel gesagt ist. Man vergleiche iibrigens das Benehmen
Musheghs gegen Urnayr, den Konig von Albanien, bei Faustus 5, 4.
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uach der kecke Versuch des Behram Cobin, die bestehende Dy-*

nastie zu beseitigen; aber auch er scheint sich als Arsakide fiir

eine zum Herrscheii berechtigte Person betrachtet zu haben.

Wenn wir zu diesem vereinzelteii Versuche noch den oben p. 529

erzablten Anschlag des Shah - varaz fiigen
,

so haben wir wol

alle die Versuche beisammeii , die wahrend des uiis bekami-

ten Zeitraumes der eranischeii Geschichte zum Sturze der Dyna-
stie geplant wurdeu. Fehlt es in dem koniglichen Geschlechte

an Sohnen
^

so greift man zu den Tochtern und deren Nachkom-
menschaft; es wird bestimmt ausgesprocheii (Shahn. 1969, 10),

dass an ein auderes Geschlecht nicht gedacht werden kanu, so

lange auch nur eine Tochter vorhanden ist.

So fest begriindet hieniach die Rechte des Kdnigshauses den

Unterthanen gegeniiber auch im Ganzen sind, so wird doch in-

nerhalb des Hanses selbst die Erbfolge nicht mit der wiinschens-

werthenGenauigkeitgeordnetund istdaher nicht selten die Quelle

arger Verwirung. Dem Willen des jeweiligen regierenden Gross-

kdnigs war ein weiter Spielraum gelassen
;
zwar sollte nach Hero-

dot (7, 2) der Grosskonig, ehe er in den Krieg zogj, einen Nach-

folger ernennen, der dann die geradestehende Tiara tragen durfte

(Plut. Artax. c. 26) , aber diese Sitte ist gewiss nicht strenge ge-

iibt und die Ernennung eines Thronerben haufig auf eine spatere

Zeit verschoben worden. Allerdings waren nach eranischer An-
schauung nicht alle Sohne eines Konigs gleichmassig zur Nach-
folge berechtigt; diese Anschauung war jedoch kein Gesetz, der

Grosskonig konnte sie beriicksichtigen, aber auch unberiicksich-

tigt lassen
,
und dadurch war der Intrigue ein Aveiter Spielraum

geoffnet. Eigentlich wurde es mit derEbenbiirtigkeit sehr strenge

genommen, man verlangte, dass nicht bios der Vater des Kron-

prinzen Grosskonig, sondern auch die Mutter eine Konigstochter

sei. Einen Einblick in diese Frage lasst uns Herodot (7, 2) thun,

bei ihm streiten Artabazanes und Xerxes, die beiden Sohne des

Darius I, um die Nachfolge
;
der erstere fiihrt als sein gutes Recht

die Erstgeburt an, jedoch er ist von der Tochter des Otanes gebo-

ren, Xerxes aber von Atossa, der Tochter des Kyros
;
der letztere

dringt mit seinen Anspriichen durch. Aus denselben Griinden

begehrt spater der jiingere Kyros dem Artaxerxes II vorgezogen

zu werden, diessmal aber ist der Erfolg ein anderer (Bd. 2, 431).

Von den Partherkoiiigen wissen wir nur wenig; nach Justin



604 Sechstes Buch Der Staat und das Familienleben.

(41,5) soli immer der alteste Sohn folgeu, doch ist auch dort die

Nachfolge nioht streiige geregelt gewesen : Phraates I iibergeht

seineii Sohn uiid einennt seinen Bmder zum^^Nachfolger , Arta-

banus II soli der Oheim seines Vorgangers gewesen sein
;
in den

letzten Zeiteu der Partherherrschaft ist es ganz gewohnlich, dass

mehrere Prinzen sich um dieHerrsch aft streiten. Auch imter den

Sasaniden sind mehrfache Unregelmassigkeiten zu erwahneii

:

dass die Emennung des Shapur 11 nicht ohne Beeintrachtigung

der Rechte Anderer zu Stande gekommen sein kanu , haben wir

gesehen; Khosrav I war gewiss nicht der am besten berechtigte

Nachfolger seines Vaters. Phraatakes, Hormisdas IV und Qo-
bad II waren zwar die Sohne von Koniginnen, aber ihre Mutter

waren Auslanderinnen und die Kinder derselben ahrimanischer

Neigungen verdachtig und zur Nachfolge ungeeignet
;
gleichwol

wurden sie auf deiiThron erhoben. Einaugige oder sonst korper-

lich Verunstaltete waren von der Thronfolge ganz ausgeschlossen

(cf. Procop. B. P. 1, nj, in Uebereinstimmung mit dem Gesetze

Zarathustras, welches solche aussere Gebrechen als ein Zeicheu

ansieht, welches der bose Geist an dem Individuum geinacht hat,

liber welches er folglich eine gewisse Gewalt ausiibt; sonst aber

scheint es, dass nicht bios die Sohne des Grosskonigs, sondern

auch eine betrachtliche Anzahl von Seitenverw^aiidten Anspriiche

auf die Nachfolge erheben konuteii . Die Intriguen dieser Perso-

nen hdrteu auch dann noch nicht auf, wenn ein neuer Kdnig den

Thron bestiegen hatte, man ergritf jede Gelegenheit, um den

neuen Konig w o moglich zu stiirzen und sich an dessen Stelle zu

setzen. Es ist nicht zu verwuudern, dass die Grosskouige sich

durch diese Uebelstande sehr belastigt fiihlten und dieselben zu

beseitigen trachteten. Enter den Mitteln dagegen w ar das von

Artaxerxes III zuerst ergritfene, sammtliche erbberechtigte Prin-

zen todten zu lassen, das radicalste und hat desw egen vielfache

Nachahmung gefunden, zunachst unter den Parthern, auch unter

den Sasaniden. Milder w^ar das seit Phraates IV dfter angewen-

dete Mittel, die ubertiiissigen Prinzen ins Auslaiid in die Verban-

nung zu schicken; dasselbe erfiillte insofern seinen Zweck, als

keiner dieser im Auslande lebenden Prinzen sich auf dem erani-

schen Throne erhalten koniite
;
es erwdes sich aber als unprak-

tisch, da sie nichts desto weniger auf den Thron zu gelangen

suchten und dadurch ofter bedeutende Unruhen hervorriefen.
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Unter don Sasaniden scheint dieses Mittel nicht wieder angeweii-

det worden zu sein
;
wir horen da niir, dass verschiedene Prinzen

sich freiwillig ins Ausland begaben, um zu sehen, ob sie niclit

Tuit auswartiger Hiilfe sich den Thron erringen konnten; der-

selbe Fall war auch schon unter den Parthern vorgekommen.

Anders batten sich von jeher die Armenier zu helfen gesucht

;

man erlaubte nur dem Kronprinzen in der Hauptstadt und der

Provinz Ararat zu verweilen
,

die iibrigen Prinzen und Prinzes-

sinnen wurden in der Provinz Hashteank!^ internirt , wo man sie

stets im Auge behielt (Mos. Khor. 2, S) . Diese Sitte scheint in

spaterer Zeit auch in Eran nachgeahmt worden zu sein, und
zwar wild (Shahn.2032) die Stadt Nahr-Shir als ein Aufenthalts-

ort soleher Prinzen genannt. Am schadlichsten wirkte die in der

letzten Zeit der Partherherrschaft aufgekommene Sitte, denPriii”

zen bestiramte Provinzen zur Regierung zu iiberweisen (s. o.

p. 154) ,
die dadurch hervorgerufenen Misshelligkeiten haben ge-

wiss viel zur Auflosung des Partherreiches beigetragen.

Wir kehren nach dieser Abschweifung in die Familie des

Grosskbnigs wieder zu seiner Person zuriick. Unsere bisherigen

Untersuchungen haben gezeigt, dass der eranische Staat in zwei

Spitzen auslief, eine geistliche und eine weltliche. Der geistliche

Oberhirte war Stellvertreter Zarathustras und beanspruchte als

solcher die erste Stelle oberhalb aller weltlichen Regierungsgewal-

ten, der weltliche Hirte war der Sohn eines Gottes und nicht

minder als der Oberpriester mit der Fiihrung seines Amtes durch

himmlischen Auftrag betraut. Ein Conflict zwischen diesen bei-

den Gewalten konnte nicht ausbleiben , es fragt sich nur , wer in

demselben den Sieg errungen hat. Wir antworten : das Kbnig-

thum, welches den Conflict dadurch beseitigte, dass es die Auf-

nahme des jeweiligen Grosskbnigs in den Priesterstand erzwang

und dadurch die Mbglichkeit schuf, dass der Grosskonig die

hbchste geistliche und weltliche Gewalt in seiner Hand vereinigte.

Ein grosser Widerstand konnte diesem Ansinnen von Seiten der

Priesterschaft nicht entgegengesetzt werden
,
da sie ja ihren Za-

rathustra auf Manuscithra zuriickleitete ,
mithin aus dem kbnig-

lichen Geschlechte entstammen liess. Dass diese Aufnahme schon

in der Zeit der Achameniden im Gebrauche war, ist durcli ein be-

stimmtes Zeugniss nicht nachziiweisen, doch sprieht gar Manches

dafiir, wie die Konigsweihe mit ihren (Jeremonien, die Erziehung
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der Prinzen (s. u.) , Ganz bestimmt erwahnt den Gebrauch zuerst

Philo, welcher sagt, dass bei den Persern Niemand zur kdnig-

lichen Wiirde gelangen konne, wenn er iiicht vorher ein Mitglied

des Standes der Mager geworden sei . Tiridates verschob die

Reise nach Rom , welche ihm die Belehnung mit Armenien ver-

schaffen soUte, langere Zeit wegen seiner priesterlichen Pflichien

(Tacitus Ann. 15, 24), demnach konnten auch nachgeborne Prin-

zen Mitglieder des Priesterstandes werden. Ardashir Habegan

wird von Agathias ausdriicklich zu den Magern gezahlt (Hist. 2,

26), im Shahname heisst Behramgur nicht bios Mobed (Shahn.

1529, 2), sondern sogar Obermobed (ibid. 1516, 7 v. u.); in der

Zeit der Sasaniden scheint der Oberpriester wenig mehr als ein

Beamter gewesen zu sein, Bei religiosen Disputationen fiihrte der

Konig Oder sein Bevollmachtigter denVorsitz (s. o. p. 267. 409).

Die Ansichten, welche nach dem Konigsbuche (Shahn. 1412) Ar-

dashir Babegan und Anosharevan (ibid, 1763) aussprechen, sind

mit diesen Zustanden ganz im Einklange; der erstere erklart,

dass Religion und Thron unter ein Zeit gehoren, denn keines

konne das andere entbehren, er vergleicht sie mit in einander ge-

wirktem Brocate
;
ganz ebenso versichert Khosrav TI ,

dass Reli-

gion und Konigthum zusammengehoren wie Leib und Seele.

Natiirlich ist mit solchen allgemeinen Satzen nichts gesagt, und
es finden sich mehrere Beispiele, dass Grosskonige die Riicksicht

gegen die Religion ausser Augen Hessen : so pliindert Mithrida-

tes I den Tempel der Anahita in Ekbatana (Strabo XVI, 744) und
Hormisdas IV vergiftet den Obermobed mit eigener Hand. Die
Volksansicht war mit solchen Zustanden kaum im Einklange,

und Manche mogen der priesterlichen Wiirde den Vorrang vor

der koniglichen zugesprochen haben.

Mit Recht kann man die Macht eines Grosskdnigs als eine

unbeschrankte ansehen, und es kann uns nicht wundern
, wenn

wir hdren, dass derselbe thun konne was ihm beliebe (Her. 3, 31)

,

wenigstens war er fiir sein Thun und Lassen auf der Erde Nie-
manden verantwortlich. Die Thronbesteigung war mit gewissen

1) Nach Xenophon (Cyrop. 8, 5. 26. 4, 5. 17) wirkt der Konig als Ober-
priester, doch ist diese Autoritat zweifelhaft.

2) Philo de spec. leg. p. 792 : xal ot lisp Gat otaTro'voyatv o^iToj; wgt
o’jolva cpaaiv ^7:1 ^aatXstav KapaXtjcp^'^vat o6va{j.t'; rap' aOtot;

,
si jjlyj rpfStspov to5
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Feierlichkeiten verbunden; Plutarch (Artax. c, 3) sagtuns, dass

unter den Achameniden. die Konigsweihe zu Pasargada stattfand,

in dem Tempel einer Gottiii ,
die er als der Athene ahnlich be-

sohreibt und die wol nur die Anahita gewesen sein kann. Dort

wurde der neue Grosskonig mit dem Mantel des Kyros bekleidet,

er musste einen Feigenkuchen und Terebinthen essen und ein

Gefass mit saurer Milch austrinken ; was sonst noch zu geschehen

hat, weiss Plutarch nicht zu sagen. Der erste Theil dieser Cere-

monie soil wol symboHsch andeuten
, dass der neue Grosskonig

der Nachfolger des Kyros in dem ganzen Umfange von dessen

Herrschaft sei. Der zweite Theil hat offenbar eine grosse Aehn-
lichkeit mit dem Haomaopfer, wenn es nicht dieses selbst ist und
Plutarch iiber die dargebotenen Speisen und Getrank e getauscht

wurde; bei der Kiirze der Beschreibung ware es freilich auch

moglich, dass wir es nur mit einer Nachbildung des genannten

Opfers zu thun haben, Wenn mit der Konigsweihe die Aufnahme
in den Priesterstand verbunden war, so spricht die grosste Wahr-
scheinlichkeit dafur, dass bei dieser Gelegenheit der neue Konig
das Haomaopfer zum ersten Male vollbrachte. Das Konigsbuch

beschreibt uns die Thronbesteigungen mehrfach : der neue Gross-

konig wurde feierlich ausgerufen , und das Volk begriisste die

Nachrichtmit Vivats Shahn. 2022, 10; cf. auch Tabari 2,

332), eine feierliche Installirung ist aber daneben noch nothwen-

dig (Procop. B. P. t, 21). Da die Thronfolge
, wie wir bereits

gezeigt haben, nicht fest bestimmt war, so war die Zustimmung
der Grossen eine Sache von Wichtigkeit. Unter den Parthern

wurden die Grosskbnige vom Surena feierlich gekront (cf. oben

p. 145), im Konigsbuche ist von einer solchen Sitte nichts zu fin-

den, die Sasaniden scheinen sie nicht mehr gekannt zu haben.

In alterer Zeit toderteii die Konige bei ihrer Thronbesteigung

bisweilen ihre Namen, so Artaxerxes II und III (Bd. 2, 433. 479),

allgemein scheint die Sitte aber nicht gewesen zu sein. Als Em-
bleme (zaya) fiihrte der Konig einen Siegelring (^ufra) und einen

Dolch mit goldnem Griffe (astra)
,

die Symbole der befehlenden

und strafenden Gerechtigkeit (\’d. 2 j
1 8 fg.) ,

auch spater spielt das

Siegel des Konigs einegrosseRolle, nachFaustus (4, 53)

war ein Eber daraufabgebildet
;
was unter diesem Siegel versprochen

w'urde, musste gehalten werden. Das Siegel des Darius erwahnt

schon Herod. 3, 128. Der Grosskonig nahm auch die seiner Wiirde
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entsprechenden Titel an, welche mit der Zeit immer volltdnender

warden. Ganz einfach nennt sich Kyros bios Konig und Acha-

meniden. Darius I ist schon ausfuhrlicher , er nennt sich den

Grosskonig, den Konig der Konige, den Konig der Lander. Die-

ser einfache Titel wird aber namentlich in seinem letzten Theile

mehrfach erweitert ;
in der grossen Tnschrift von Behistan nennt

er sich Grosskonig, Konig der Konige, Konig in Persien, Konig

der Lander. Tn andern Inschriften nennt er sich (ausser Gross-

konig und Konig der Konige) den Konig der Lander von vielen

Stammen (oder aller Stamme)
,
Konig dieser grossen Erde auch

fernhin (O u. NR) . Diesen letzten Titel fuhrt auch Xerxes mit

Yorliebe, dagegen Artaxerxes II und III : Grosskonig, Konig der

Konige, Konig der Lander, Konig der Erde. Der Titel Gross-

konig { khsayathiya vazraka - bildet eine unverkennbare Pa-

rallele zu dem Titel Ahura Mazdas
:
grosser Gott (baga vazraka)

.

Yon den Partherkonigen wissen wir, dass sie eifersiichtig auf den

Titel Konig der Konige bestanden und es als Beleidigung em-
pfanden, wenn ihnen derselbe verweigert wurde (cf. oben p. 98).

Unter den Sasaniden werden die Titel ausfiihrlicher, der kiirzere

auf den Miinzen des ersten derselben lautet : ))der Mazdayacna,

der Gott Artashetr, Konig der K6nige«, vollstandiger auf seinen

Inschriften »der Mazdayacna Artashetr, der Gott, der Abkdmmling
der Gotter, Konig der Arier, Konig der Konige. Sein Sohn Sha-

pur I fiigt zu den Ariern noch die Anarier hinzu
; eine auffal-

lende Verschiedenheit von den friiheren Titeln liegt darin, dass

beide vor Allem ihre Rechtglaubigkeit betonen. Die Titel spa-

terer Sasaniden, w^elche uns die Alten erhalten haben , sind noch

bei weitem ruhmrediger. Ammiaii (17, 5. 3. vgl. auch 23, 6. 5)

giebt als Titel des ShapuiTI Rex regum Sapor, particeps siderum,

frater Solis et Lunae. Derselbe Herrscher nennt sich bei Moses
von Khorni (3, 17) : der tapfere Mazdayacna, der Sonnengleiche,

der Konig der Konige; Qobad I (Malalas p. 449) hezeichnet sich

als den Herm des Orients und den rdmischen Kaiser als den

Herm des Occidents i), Khosrav I (bei Menander p. 353) ))der

1} Mit Unrecht iibersetzt St. Martin (bei Lebeau 8, 130] fils deSoleil.und

sieht eine Herabsetzung darin, dass der romische Kaiser als Sohn des Mondes
gelten soil. Qobad erkennt durch den angenommenen Titel vielmehr die

Gleichbereclitigung beider Herrscher an.
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gottliche, gnte^ der Vater des Friedens, der ehrwiirdige Chosroes^

Kdnig der Konige, der gliickliche, fromme, Gutes thuende, wel-

chem die Gotter grosses Gliick und ein grosses Konigreich gege-

ben haben^ der Gewaltige der Gewaltigen^ dem die Gotter ihren

Stempel aufgedriickt haben«. Eben so bombastisch Khosrav II

TheophyL 4, 8] : «Chosroes^ der Konig der Konige, der Herr-

scher der Herrschenden
,
der Herr der Volker , der Friedensherr,

<las Heil der Menschen , uuter den Gottern der gute und ewige

Mensch, uiiter den Menschen aber der majestatischste Gott^ der

iiberaus beriihmte, der Sieger, der mit der Sonne aufgehende, der

Nacht Augen verleihende, von den Vorfahren her ausgezeichnete,

der den Krieg hassende, gnadige, der die Asonen ;Edlen) in Dienst

nimmt und den Persem das Konigthum behiiteta. In Ueberein-

stimmung mit diesem Titel wurde Khosrav II abgebildet als

in den Wolken thronend, um ihn her Blitze, Sonne und Mond
und Engelschaaren, eine Vorrichtung war angebracht, dass das

Hild blitzen und regnen konute.

Dass eine so hoch stehende PersdnHchkeit wie der Grossko-

nig von der ihm untergebenen Herde die entsprechenden Ehren-

bezeigungen verlangte , das versteht sich eigentlich von selbst.

Um den Glauben an die Vorziige moglichst zu erhalten, Avelche

angeblich dem Grosskonige vor anderen Menschenkindern eigen

w'aren, musste derselbe fiir sein Volk eine halb mythische Person

sein, und die wenigsten Personen durften einen Eegriff davon

haben, wie ein K5nig eigentlich aussehe. Darum war es von

jeher Politik der Grosskonige, sich moglichst wenig zu zeigen.

Schon Dejokes verordnete, dass Niemand Zutritt zum Konige

haben solle und Alles durch Boten abgemacht werden miisse.

Auch die Achamenidenkonige zeigten sich selten, und Niemand

durfte unangemeldet zu ihnen kommen^). Von den Modern gin-

gen diese Gebrauche auf diePerser iiber. Man er>vartete von dem
Konige

,
dass er diese Politik aufrecht erhalte , und wir begrei-

fen, dass der Parther Vonones den Unwillen seiner Umgebung
erregte, als er dieselbe vernachlassigte und nach romischer

Sitte mit seinen Unterthanen verkehren wollte
, als ware er

1 Cf. Nicephorus de rebus post Mauricium p. 19.

2) Herodot. 3, 118. 119. Esther!; 11.

.Spiegel, Eran. AltertliUTiiskunde. III. 39
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ihres Gleichen^). War es nun aber durchaus nothig, dass ein

Unterthan das Gesicht des Konigs schauen sollte, so musste diess

in einer Weise geschehen^ dass die tiefe Ehrfurcht eher vermehrt

als vermindert wurde. Es gait fur das hochste Gliick eines Unter-

thanen, das Gesicht seines Herrschers einmal sehen zu diirfeu

(Plut. Alex. c. 20. Nicol. Damasc. frg. 10). Wer vor dem Konige

erschien, der musste vor ihm, als einem Gotte, niederfallen, eine

Sitte, die iibiigens durchaus nicht auf Eran beschrankt war 2).

Nicht bios die Ehrfurcht, auch die Vorsicht gebot, dass der dem

Konige Nahende die Hande in den Aermein seines Obergewandes

haben musste (Bd. 2, 429). Man AYiinschte demselben langes

Leben {Aelian. Var. hist. 1, 32) . Weiter war auch die glanzende

Kleidung des Konigs bei solchen Gelegenheiten darauf berechnet,

einen imponirendeii Einfluss auf den Hesucher zu iiben
;
unsere

alteranischen Denkmale zeigen uns den Konig ofter in seiner

Tracht. Wir werden davon im nachsten Buche zu handelii ha-

ben und erwahnen hier iiur die Beschreibung, welche die Alten

geben. Ziemlich genau diirfte die Beschreibung des Kyros (Cyrop.

S, 3. 13) mit der Wirklichkeit iibereingestimmt haben, er er-

scheint in seinem Ornate : die gerade stehende Tiara auf dem

Kopfe ,
der Mantel war purpurn und halbweiss (nur der Konig

durfte den halbweissen Mantel tragen) , die Beinkleider von hel-

lem Purpur, das Oberkleid (xavooc) ganz purpurn. Um die Tiara

war ein Diadem gewmnden, die Hande steckten nicht in den Aer-

mein des Oberkleides. Aehnlich ist die Beschreibung, welche

Curtius (3, 3. 8) vom koniglichen Ornate giebt. Nach seiner Dar-

stellung war die Tiara wie ein Turban mit einer blau und weissen

Binde umwmiiden, auf dem Oberkleide erwahnt er goldne Ha-

bichte, w^ol die fabelhaften Vogel, von welchen die Achameniden

abzustammeii sich riihmten. Auf den Denkmalen hat der Konig

Ij Cf. oben p. 135. Tac. Ann. 2,2: seil prompti adituSy ohvia comitas,

ifjnotae Farthis virtutes, nova vitia. Vgl. auch Curtius 8, IS.

2j Phanias Eresius frg. 9 bei Muller. Justin 6, 2. Die Griechen hatten

bekanntlich gegen diese Ehrenbezeigung einen besondern Abscheu, und ver.

weigerten sie eben so hartnachig, wie diePerser sie verlangten ',Her. 7, 130.

Arrian. Anab. 4, 12, 1 flg.), oder sie ersannen eine List, um sich schtinbar zu

fugen [Aelian. Var, hist. 1, 21,;. Keiper l.c.p,2u3, leugnet, dass diese Plliren-

bezeigung auf den gottlichen Charakter der Konige hinweise, da .‘^ie auch

andern Personen in Eran zu Theil wurde. \gl. unten.
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einen Blumenstrauss in der Hand, nach dem Shahname halt

Khosrav II (Shahn. 2029) bei der Audienz eine Quitte in der

Hand. Ein goldenes Scepter, das der Kdnig in der Hand hielt

und gegen die senkte , die er begnadigen wollte ,
wird bei Jose-

phus Antiq. 1 1, 6. 9. Esther 4, 1 1 erwahnt. Theophylact (4, 3) giebt

den Schmuck des Honnisdas IV in folgender Weise an : Derselbe

bestand aus einer goldenen Krone, die mitPerlen und Edelsteineii

reich verzieit war, unter letzteren grosse, welche weithin Glanz

verbreiteten, Beinkleider und Mantel waren reich mit Gold durcli-

wirkt. Khosrav II gab seir.e Audienzen in eineni grossen Saale,

in welchem sich die Krone befand, diese war hoch und mit Sma-

ragden, Rubinen und Perlen bedeckt, die in das Gold eingelegt

waren. Sie war an einer goldenen Kette an der Decke des Ge-

maches anfgehangen , denn ihr Gewicht war zii bedeutend , als

dass ein Mensch sie hatte tragen konnen, flir gewohniich war sie

mit einem kostbaren Stoffe bedeckt. Der konigliche Thron stand

unmittelbar unter der Krone, sobald sich Khosrav II auf densel-

ben niedergelassen und die Krone auf seinen Kopf gesetzt hatte,

wurde der Voihang weggezogen
,
der ihn bis dahin verborgen

hatte, und der Eindruck war fiir diejenigen, welche das Schau-

spiel zum ersten Male sahen , so iiberwaltigend
,
dass sie unwill-

kiirlich auf die Knie fielen^). Auch bei Firdosi [Shahn. 2029)

erscheint Khosrav H selbst noch nach seinem Falle auf einem

mit Gold und Edelsteinen reich verzierten Throne, auf einem

Kissen von Goldbrocat sitzend. Auch er schildert den Thron des

Khosrav II hochst prachtig und giebt uns (Shahn. 2013, 14 fg.)

eine Beschreibung der Neujahrscour und der Rangordnung bei

derselben. In dieser spaten Zeit hat sich wol der urspriingliche

Glaube von der Gdttlichkeit des Kdnigs kaum mehr aufrecht er-

halten lassen und waren auch die Audienzen hauhger geworden.

iMasudi 2, 158 sagt indessen, dass die Sasaniden sich dem An-

blicke der Menschen entzogen, selbst dem ihres Hofes. Auch die

Hofleute hochsten Ranges mussten sich 20 Ellen voin Grosskdnige

entfernt halten, und in derMitte zwdschen ihnen und demGross-

konige war ein Vorhang, an dem ein eigner Beaniter angestellt

war. Die zu einem Feste befohlenen Hofleute ordiieten sich nach

\j Vgl. Caussln de Perceval, Histoire des Arabes 1, 147. Ganz ahnlich

war die Sitte der byzantinischen Kaiser, cf. Gibbon S. 01 der Easier Ausgabe.



G12 Sechstes Buch : Der Staat und das Familienleben..

ihrem Range und beobachteten vollkommenes Stillschweigen, bis

der Ceretnonienmeister einem derselben befahl ein Lied zu singen

oder einen ahnlichen Auftrag auszufuhren. Nach Masiidi hiess

dieser CeremonienmeisterKhorrembash j.y>) ,
d. h. seigliick-

lich. — x\uch iiber die Rangordnung unter den Sasaniden giebt

nils der genannte Schriftsteller einige Auskunft (2 , 153) : Arda-

shir Babegan stellte drei Classen von Hofleuten auf: 1) Acavira

wol von^^^ Reiter) und Prinzen, sie mussteu iO

Ellen vom Konige (richtiger wol von dem oben erwahnten Vor-

bange) entfernt bleiben , sie batten ibren Platz auf der recbten

Seite des Thrones, es waren diess die Giinstlinge
, die an der ko-

niglicben Tafel tbeilnebmen durften. Die zweite Classe bildeten

die Marzbans und Ispehbeds, also vornebme Wiirdentrager aus

den Provinzen , sie mussten sich 1 0 Ellen von den ersteren ent-

fernt halten. Die dritte Classe bestand aus Personen, die zum
Vergniigen des Kbnigs dienten, ausgescblossen waren aucb von

dieser Personen von niederer Herkunft sowie Verkriippelte.

Ganz Aebnlicbes bericbtet Atbenaeus 4, 26. Begegnet man dem
Konig auf dem Wege, so erfordert die Ebrfurcht, vom Pferde zu

steigen und denselben zu Fuss zu erwarten (Joseph. Antiq. 20,

3. 2) . Dies tbun aucb immer die Helden des Shabname, der Ar-
menier Musil kiisst sogar den Steigbiigel des KhosravII (Sbahn*

1928,22).— Wie die Person, so war aucb dieWohnung des Gross-

konigs mit besonderer Sorgfalt und Pracht ausgestattet, damit sie

den Besucbenden in Erstaunen setzte
;
aucb von ihr werden wir

erst im nachsten Bucbe aiisfilhrlicb zu reden haben, und wollen

bier bios sagen, dass die Grosskonige mehrere Residenzen zu be-

wobnen pflegten. Der Urspruug des Dejokes scbeint in der Uni-

gegend von Ragha zu suchen zu seiu, aber nach seiner Erbebung

liess er sicb eine Burg in Ekbatana bauen, M^obei es wol nocb

mebr auf die Sicberung seiner Person
,
als auf die Prachtentfal-

tung abgeseben war. Diese Burg lag auf einem Hiigel, ihre

Mauern bildeten sieben Kreise
, von denen der folgende den vor-

hergehenden immer um die Zinnen iiberragte; die Schutzw^ebr

der ersten Mauer war weiss, die der zweiten schwarz, der dritten

purpurfarben , der vierten blau
,
der fiinften hellrotb

, die beiden

letzten waren versilbert und vergoldet (Herod. 1, 98). Was die

Lage betrifft
,
so war natiirlich das westlicber liegende Ekbatana

gewablt worden, um die Bewegungen der Assyrer besser im Auge
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behalten zu konnen. Die Dynastie der Achameniden stammte

aus der Persis und hatte ihren Wohnsitz zuerst in Persepolis,

aber aucb sie fand bald eine westlichere Lage des Konigssitzes

angemessener und Darius I verlegte seine Residenz nach Susa,

wo sie auch unter seinen Nachfolgem blieb. Auch Susa war eine

feste Stadt, zu welcher der Zugang von Osten wie von Westen

her durch grosse Strome gesperrt war, sie lag auch weit mehr im

Mittelpunkte des Reiches als Persepolis. Spatere Achtoieniden-

kdnige theilten ihren Aufenthalt zwischen Susa und Ekbatana

(Xenoph. Anab. 3, 5. 15, Aelian. Hist. anim. 10, 6 ,
vielleicht ist

auch der Aussage der Kyropadie Glauben zu schenken (8, 6. *22^

,

dass der Hof im Winter in Babylon, im Friihjahr in Susa, im

Sommer in Ekbatana und im Herbste in Persepolis gewesen sei.

Die Residenz der Partherkonige war zuerst in Asaak (cf. obeii

p. 72), dann in Dara
,

spater in Hekatompylos (ibid. p. 76,

Strabo XT, 514) und Ktesiphon, auch ihnen war es nahe gelegt

den Westen immer im Auge zu behalten. Die Sasaniden gehor-

ten wie die Achameniden der Persis an, aber auch sie wahlten

Ktesiphon zu ihrer Residenz , doch wechselten sie nach Laune.

Von Hormisdas IV heisst es (Shahn. 1799;, dass er jedes Jahr

zwei Monate in Istakhr verweilte, drei Monate in Ispahan, den

Winter iiber in Ktesiphon, den Friihling auf dem Berge Alvand

bei Ekbatana. — Die Sitte, bei dem Tode des Konigs das heilige

Feuer auszuloschen ,
ist uns erst von Diodor (17, 114 bezeugt,

wir wissen daher nicht, ob sie sehr alt ist.

Wir miissen hier wiederholen, dass nach unserer Ueberzeu-

gimg die Wiirde des Grosskonigs keine urspriinglich eranische,

sondern von Westen her liberkommene ist. Manches deutet noch

darauf bin
, dass der Grosskonig urspriinglich ein Hauptling der

Perser war und dass sein Stamm wusste, die hohe Wiirde sei zum
Theil mit seinem Blute erkauft worden, und darum einen Antheil

an den Vortheilen des Grosskonigthums verlangte, ja, wenn wir

dem Herodot (3, 80 flg.) glauben diirfen, trug man sich nach der

Beseitigung des falschen Smerdes einen Augenblick mit dem Ge-
danken das Grosskonigthum ganz abzuschatfen. Die Vortheile,

welche dasselbe dem Stamme bot, waren indessen zu bedeutend,

als dass eine solche Ansicht hatte Beifall linden konnen ,
wir er-

w'ahnen nur das Reclit desselben, von alien Steuern befreit zu

bleiben (Her. 3, 97^. So kam es denii, dass unter dem Gross-
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konige in und ausserhalb der Persis eine grosse Anzahl von

Machthaberii stand
, von deiien manche sich nicht viel geringer

diinkten als das Konigshaus selbst, und von welchen die vor-

nebmsten den Konigstitel fuhrten. Ein solcher Zustand ist rait

dem Grosskonigthum sehr wohl vereinbar, ja dieses fordert ihn so-

gar 5 denu wer sich grosser Konig oder gar Kdnig der Konige

nennt, der muss iiber andere, kleinere Konige herrschen; was

aber das Amt betrifFt, so ist es durchaus kein Widerspruch, wenn
der Oberhirte andere ihm ahniiche Gehiilfen zur Seite hat. Solche

Konige gab es also in den verschiedensten Provinzen Erans, wah-
rend die Achameniden herrschten

;
sie waren ebenso gut ange-

stammte Herrscher wie der Grosskonig, und wenn der letztere

beseitigt wurde^ so blieben sie doch bestehen, ohne in ihren Func-
tionen beeintrachtigt zu sein, die meisten derselben haben daher

den Umsturz des Reiches durch Alexander den Grossen iiberlebt.

Man beschrankte den Konigstitel nicht auf Eran, auch auswartige

Vasallen, wie die Konige von Hira und Osrhoene durften diesen

Titel fiihren. Die grosse Inschrift des Darius I nennt uns (Bh. 4 ^

2 flg.) solche Konige in Susiana^ in Babylon, in Medien, in Sa-

gartien, in Margiana und in Persien. In spaterer Zeit, nach
Alexander , wissen wir aus Strabo

, dass die Perser ihre eigenen

Konige hatten, Plutarch erwahnt Konige von Gordyene, Medien
und Elymais

;
aus andern Schriftstellern lassen sich diese Nach-

richten erganzen und der Rang dieser Konige etwas naher be-

stimmen. Der Grosskonig hatte selbst in der Persis unter seinen

Verwandten Personen
,
welche ihm ziemlich ebenbiirtig waren;

wir wissen
,
dass schon die MitverschAvorenen des Darius I sich

gewisse Rechte vorbehalten batten (Herod. 3, 83. 84). Otanes

hatte auf die Konigswiirde verzichtet, dafiir aber sich ausbedun-

gen
,
dass er und seine Familie ganz unabhangig vom Konige

bleiben und dass er oder sein Nachfolger jedes Jahr ein Ehren-
kleid erhalten solle. Alle sieben Verschworene verlangten fiir

sich einen solchen Rang, dass der Konig aus ihren Familien seine

Gemahlin Avahlen konnte, ohne sich etwas zu vergeben, und dass

die Familienhaupter jederzeit Zutritt zum Grosskdnige erhalten

mussten, ausgenommen Avenn dieser sich in den Frauengemachern
befand. In spaterer Zeit finden wir selbst in Kleinasien noch
Diynastien, Avelche die UmAvalzung Alexanders iiberdauerten und
ihren Ursprung auf einen der sieben VerschAvorenen zuriickfiihr-
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ten. Von den untergebenen Konigen mlissen ^\’ir jedenfalls die

Konige von Armenieii an die erste Stelle setzen
, kraft der Stel-

lung der Dynastie^ nicht wegen ihres Alters. Wie wir schon oben

p. 90 flg. gesehen haben, ist in der Zeit der Achameniden von

einem Konige der Amienier nicht die Eede, erst unter den Seleu-

kiden gestattete die Gimst der Umstande die Gestaltung eines

selbstandigeiiKonigreiches Armenien, und eine Zeit lang war der

Konig von Armenien ein gefurchteter Rivale des parthischen

Kdnigshauses, der fiir sich den Titel eines Grosskonigs bean-

spruchte. Diesen Umstandeiij nicht aber dem freien Entschlusse

der Farther, wie Moses von Khorni (2, 3) uns glauben machen
mochte

,
verdankte das Konigreich Armenien seine freiere Stel-

lung : die armenischen Konige bildeten ein Grosskdnigthum im

Kleinen, sie vertheilten die Aemter und Wiirden an Einheimische^

mit Ausschliessung der Perser^ die daher gar keinen Halt im

Lande batten. Die Dynastie war ein Zweig der Arsakiden wir

wissen aus der Geschichte, wie diess gekommen isf , und die Ar-

sakiden Armeniens iiberdauerten die in Eran regierende Linie um
Jahrhunderte ; andere Zweige der Arsakiden, welche sich an die

armenischen anschlossen
,

finden wir in Albanien, Georgien und

sogar bei deiiLpin (die Lepones des Tacitus), jenseits des Kau-
kasus^j, in der That tragen alle Konige, die von den Alten aus

diesen Gegenden genannt werden, eranische Namen. Zu diesen

Dynastien milssen wdr auch gleich die Arsakidendynastie rech-

nen ,
welche im Lande der K ushan

, im Osten von Eran, in

Baktrien und Kabul regierte. Sie ist uns vorziiglich durch arme-

nische Geschichtschreiber bezeugt; wir werden ihre Existenz

schon darum nicht bezweifeln konnen, weil wir Miinzen mit par-

thischen Namen gefunden haben, Avelche auf ein solches arsaki-

disches Nebenreich hinweisen (cf. oben p. 67 flg.). Sie gelten als

einer der vornehmsten Zweige der Arsakiden, ihre Residenz ist

Baktra, sie iiberdauerten die Arsakiden Erans, Faustus (5, 37) er-

wahnt sie noch unter den Sasaniden. Ihre Unterthanen
, die

K ushan, zahlt Elisaeus (p, 21) zu den Hunnen, sie waren also

keine Arier, hochstens konnte sich die Dynastie an die Arier an-

geschlossen haben. — Hier wird auch der passende Ort sein, von

den Schicksalen der iibrigen Glieder des Arsakidengeschlechtes

J) Patkanian 1, c. p. 120. 124.
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zu reden
5
des zweiten Konigshauses der Eranier. Nach der Er-

zahlung des Agathangelos und des Moses von Khomi, deren wir

schon oben (p. 104 Anm.) gedacht haben, hatte das arsakidische

Konigshaus in Eran sich bald in mehrere Familien getheilt,

welcbe sich gegenseitig die Herrschaft streitig machten. Arshavir

hatte drei Sohne hinterlassen : Artashes, Karen, Suren, und eine

Tochter, Goshm, die er an seinen Aspahapet oder Oberfeldherrn

verheirathet hatte. Nach dem Tode Arshavirs bestieg Artashes

den Thron, aber die iibrigen Glieder der Farailie wollten ihn

nicht anerkennen und es kam zu Streitigkeiten , welcbe Abgar,

armenischer Konig von Edessa, schlichtete. Er bestimmte , dass

sowol die Nachkommen aller drei Briider als auch der Schwe-

ster den Namen Pahlav fiihren sollten; Artashes und sein Ge-
schlecht sollten den Thron besteigen, nach dem Erlbschen dieser

Linie sollte erst der Zweig Karen Pahlav, nach dessen Erloschen

Suren Pahlav, zuletzt aber Aspahabet Pahlav zur Nachfolge be-

rechtigt sein. Diese Nachricht kann weder ganz richtig, noch

ganz falsch sein : sie ist uiirichtig, weil es — wenigstens nach

meiner Ueberzeugung — einen armenischen Konig Abgar nie-

mals gegeben hat; man kann ihr auch nicht alien Werth abspre-

chen, weil die Namen der von Moses genannten Zweige wirklich

in Eran nachzuweisen sind. Da in die Abgarsage erweislich die

Geschichte des Konigs Izates von Adiabene verflochteii worden
ist, so ware es moglich, dass auch diese Erzahlung daher

stammte, Wir haben gesehen, dass Izates zwischen Artaban III

und seinen Unterthanen vermittelte (p. US); von einem Ab-
kommen ,

wie Moses erzahlt , ist freilich nicht die Rede , doch

ware es moglich , dass damals eine ahnliche Yertheilung beliebt

worden ware. In demselben Abschnitte erzahlt iibrigens auch

Josephus, dass Vologeses I seinen Briidern Provinzen zuwies,

und es ware auch moglich, dass diese Thatsache in der vorlie-

genden Erzahlung benutzt worden ist. So spat — urn 40 n. Chr.

— kann aber diese Benennung nicht entstanden sein, da wir den

Surena schon zur Zeit der Schlacht von Karrhae in Amt und
Wiirden finden. Wie dem auch sein moge, diese verschiedeneii

Zweige der Arsakiden haben wirklich existirt. Den Wohnsitz

der Karen Pahlav i) suchen wir in Medien, in der Nahe des von

1) Dieser Familie gehort \rol auch der oben p. 153 genannte Karenes.
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Ammianus Marcellinus (23^ 6. 29) genannten Berges Coronus,

die Besitzungen des Aspahapet lagen in Parthien und Taberi-

stan. Die Besitzungen des Suren Pahlav mochte ich inKhorasan,

vielleicht auch in Sogdiana suchen^), so dass also die arsakidi-

schen Fiirstenhauser den ganzen Nordrand von Eran beherrscht

hatten. Nach dem Berichte des Moses ware das Haus der Karen

zur Zeit der ersten Sasaniden zu Grunde gegangen ; weil es

Miene machte sich mit den in Armenien und Baktra regierenden

Zweigen der Dynastie zur Aufrechthaltung der Arsakidenherr-

schaft zu verbinden , soil es Ardashir I plotzlich liberfallen und

ganz ausgerottet haben, bis auf einen einzigeu Sprossling^ welcher

spater in Armenien die Familie der Kamsarakan begriindete. Ich

bezweifle die Ziiverlassigkeit dieser Nachricht^ weil sich. wie ge-

sagt^ auch noch unter den Sasaniden Karens in Eran nachweiseii

lassen. Unbestritten ist, dass die Suren Pahlav und Aspahapet

Pahlav den Fall derArsakiden liberdauerten
;
sie unterwarfeii sich

den Sasaniden und fuhren fort zu den angesehensten Geschleeh-*

tern des Landes zu gehoren, mit den Aspahapets vermahlten sich

selbst dieKonige (cf. p. 405 not) . Auch das Geschlecht der Aspaha-

pets diirfte hoher hinaufreichen, als es nach den Angaben Moses
von Khorni den Anschein hat ; auffallend ist es wenigstens, dass

Xenophon (Cyrop. S, 3. 25 und 4. 1) tov Tpxaviov T^rrap^ov nennt.

Wenn wii’ den Armeniern glauben diirfen, so waren auch wah-

rend der Sasanidenherrschaft die Arsakiden Armeniens und Erans

der Verw'andtschaft eingedenk, durch die sie von Alters her ver-

bunden waren.

Ueberhaupt ist Karen ein nicht seltner Name fiir Personen und Localitaten.

Auch Sehireddin (p. 321 ed. Dorn) kennt die Familie Qaren in Taberistan

am Berge Qaren
,

lasst sie aber erst unter Khosrav I dort ansassig werden.

Avas zu spat ist.

1) Bekannt ist, dass die alte Uebei*setzung des Avesta Vd. 1, 14 Cughdha
mit Curik ubersetzt

,
womit sie unmoglich Syrien meinen kann. Der Name

Sun findet sich im Shahname einige Male bei Personen
,
die bestimmt nach

Osteran zu setzen sind, so namentlich Mahdi Suri, mit welchem der letzte

Yezdegerd zusammentrifft, nachdem er von Rai ostwarts geflohen ist. Wenn
Tabari die Nachkommen des Suren nach Segestan setzt

,
so ist diess wol allzu

sudlich. Die persischen Worterbiicher kennen Sur als den Beinamen einiger

Afghanen. Eine Burg Sdrin erwahnt Yaqiit beiNishapur; es ist mir

wahrscheinlich
,
dass ebenso wie Qaren auch Suren sowoi eine Localitat als

eine Familie bezeichnet.
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Nachst den Verzweigungen der beiden regierenden Hanser

der Achameniden und Arsakiden hat keine Familie ein grosseres

Anrecht auf unsere Aufmerksamkeitj als die Familie der Mihrane.

Schon der Name, der kaum etwas Anderes bedeuten \vird als

)>Abkdmmling des Mithraa, deutet auf eineii hohen Ursprung,

und ich glaube, das Geschlecht lasst sich bis in die Zeit der

Achamenidenherrschaft zuriickfiihren
, wenn man namlich den

Mithrines hierher zahlt, den Arrian (Anab. 1, 17. 3; 3, 16. 5) er-

wahnt, erst als Befehlshaber von Sardes, dann als Satrapen Ar-

meniens. Spater verschwindet er aus der Geschichte, dock diirfte

die Familie in Armenien geblieben sein, da auch spater Angeho-

rige der IVIihrane dort erwahnt Averden^), dock wohnten ohne

Zweifel Zweige derselben auch im eigentlicken Eran
;
nack Ibn

Alatkir (1, 297) liegt ein Ort Mikran inMedien und ist dasStamm-
schloss eines der Ispehbede. Unter den Sasaiiiden ersckeinen Mit-

glieder dieser Familie sekr haukg, und ZAvar in kohen Wiirden,

so dass man den Namen Mikran geradezu als den Namen einer

Wiirde bezeicknet hat . Diess ist kein Widerspruch
;
Avir woollen

kier gleich bemerken, dass Auele Wiirden in bestimmtenFamilien

erblich AA'aren, wenigstens unter den Sasaniden. Procopius ver-

sichert, dass nack dem Gesetze Persiens der Konig Wiirden nur

in der Familie verleihen konne, Avelche ein Reckt auf dieselben

hat H.P., 1, 6). Theophylact (3, 18) bekauptet, dass alle Staats-

gesckafte unter sieben Familien vertkeilt seien; eine hake zu re-

gieren und den Grosskonig zu kronen, eine zAveite dem Heere

vorzustehen, eine dritte besorge die politischen Angelegenkeiten,

die Aderte urtkeile iiber Emporungen und Streitsacken, eine fiinfte

befeklige die Reiterei , die seekste sammle die Steuern und be-

sorge die VerAvaltung, die siebente die Waffen und die Ausrii-

stung des Heeres. Diese Einricktung soli sekon von Darius I ge-

troffen Avorden sein, so dass es aussiekt, als habe dieser die hoken

Staatsamter unter seine MitverscliAVorenen vertkeilt. Auck Tabari

(2, 14 Koseg.) spricht von 7 edlen Familien. Zur Familie der

Mihrane gehort geAvdss der Merenes, den unter Skapur II Am-

1) Theophylact 3, 18 leitet den Behram Cobin auf diese Familie zuriick :

Tov Se Bapetp, tou Mippapoi) Ysvopevov, OT,tj.ou o’ ’Apaaottoou, 'xaxa-

XEYTjvat etc.

2; Procop B. P. 1, 13: Mippatvr^; to d;tajpa.
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mian ;25, 1. II) als equestris militiae magister nennt, in dessen

Ilegleitung sich zwei konigliche Prinzen befinden. AlsLehrer des

Peroses Tvdrd von Elisaeus p. B51) ein gewisser Raham aus der

Familie Mihran genannt; nuter Khosrav I nennt Theophanes (1,

277) einen Mr^pav 1) als TTpoiToaTpairffo? der Perser, nach Procop

(B. P. \y 13) hiess er Peroses und hatte diese Wiirde eben erst

erhalten; aucli er nennt ihn den Oberfeldherrn. Ueber die in der

Geschichte Armeniens vorkommenden Mihrane hat schon Patka-

nian il.c. p. 131) die vorhandenen Notizen gesammelt, doch geht

der genannte Gelehrte nach meiner Ansicht etwas zu weit, wenn
er alle Personen hierher rechnet, deren Namen Mihr ist, denn

diese haben bios den Mithra zu ihrem Schutzpatrone ; unzweifel-

haft gehort aber dahin Izad Vshnasp (Lazar, von Farb p. 197)_,

Mihran und Shapuh ^lihran (ibid. p. 276. 277)

,

vom fiinften

bis zum achten Jahrhunderte Avaren Mitglieder dieses Hauses Ko-
nige von Albanien. Dass auch Behram Cobin zu dieser Familie

gerechnet wird, ist oben schon gesagt worden ; ein Mihran wird

noch in den Kampfen mit den Arabern erwahnt {Tabarist. Ann.

2, 204 flg. ed. Koseg.).

Andere hohe Hauser in Eran lehrt uns das Konigsbuch ken-

nen. Dem Range nach voran stehen die Nachkommen des Thrita

und ^'ania Kerecacpa^ welche beide schon im Avesta genannt

werden, und deren Gebiet jenseits des Hilmand begann. Wir
haben bereits gesehen , dass sie ihr Geschlecht auf Yima zuriick-

leiten ^ sie folglich dem Hause des Grosskonigs ebenbiirtig sind

(Bd. 1, 555 fg.), ebenso, dass sich ihr Ansehen hoch hinauffiih-

ren lasst und erst spat endigte (Bd. 1, 556 not. und Bd. 2, 541

not.); zu beachten ist auch die wunderbare Erziehung des Zal

dutch einen himmlischen Vogel , der auch bei der Geburt des

Rustem mitAvirkt (Hd. 1, 565. 57 1) . DieErzahlung erinnert an die

oben p. 600 not. von Achamenes berichtete Geschichte. Auch das

armenische Geschlecht der Artruni riihmt sich^ dass einer seiner

Voifahren als Kind von himmlischen Vogeln beschiitzt Avorden

sei (Mos. Khor. 2, 7). Die Familie der Herrscher von Segestan

bekleidete die Wiirde des oberstenReichsfeldherrn

diese Avar gleichfalls erblich. Von gleich hohera Range ist Thiis,

ein Nachkomme des Grosskonigs Naudar, Avahrend die Linie,

1) Malalas p. 441 schreibt
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welche auf dem Throne sitzt, von Kavi Kavata abstammt. Er

hat seinen Wohnsitz in Khorasan (ohne Zweifel in der Stadt

Thus], er ist Reichsbannertrager, in Folge seiner hohen Abkunft

ist ihm erlaubt, die goldgestickten Schuhe der Konige zu tragen

Shahn.1637, 5 v. u. und oft). Von etwas geringerer

Familie ist Gudarz, ein Nachkomme jenes Kave, der zuerst zur

Emporung gegen Azhi dahaka aufrief; die Besitzungen der Fa-

milie liegen bei Qomm und Ispahan.

Alle diese Wiirdentrager waren nach iniien vollkommen un-

abhangig, sie hatten aber den Grosskdnig als ihren Oberherm zu

betracbten, dem sie Tribut zu bringen und Heeresfolge zu leisten

gehalten waren. Das Verhaltniss zwischen dem Grosskonige und

Vasallen, wie es nach eranischen Begriffen sein sollte, findet sich

meiner Ansicht nach sehr gut ausgedriickt in der kurzen An-

sprache, welche der Arsakide Tiridates bei seiner Belehnung an

Nero richtete und welche uns Dio (63, 5] erhalten hat. ))OHeiT,p

so sagte derselbe, »ich bin ein Abkonimling des Arsakes, ein Bin-

der der Konige Vologeses und Pakorus, aber ich bin dein Knecht

und ich bin zu dir gekommen als zu meinem Gotte. um dich an-

zubeten als den Mithra, ich ^verde das sein, was du iiber mich

verhangst, du bist mir Schicksal und Yerhangniss. « So w ird auch

Rustem im Konigsbuche als unerschiitterlich treu dargestellt,

die Angelegenheiten des Grosskonigs bleiben ihm wdchtiger als

seine eigenen, selbst w^enn er beleidigt w orden ist. Ein so ideales

Verhaltniss fand natiirlich in der Wirklichkeit sehr selten statt,

die Unterwmrfigkeit der Vasallen hing zumeist von der Achtung

ab, die sie vor der WafFengewalt des Grosskonigs hatten, denn

ihre Unterthanen betrachteten sie als ihre angestammten Herren,

denen sie in erster Linie Gehorsam schuldig seien
;

erst in zw’ei-

ter Linie standen die Pflichten gegen den Grosskdnig. Ein Gliick

fiir die Grosskonige war es, dass die Erbfolge in diesen Regen-

tenhausern eben so w^enig geordnet w ar wde im Hause des Gross-

konigs selbst, auch hier fanden sich Sohne und Veiwvandte,

welche die Nachfolge in der Herrschaft wmnschten und dess-

wegen die Freundschaft der Grosskonige suchten; solche Ver-

haltnisse nicht bios auszubeuten, sondem auch
,

w^enn ndthig,

hervorzurufen , ist stets die Politik der Grosskonige gewesen.

Unbestritten stand namlich den Grosskdnigen das Recht zu

seine Vasallen zu belehnen; das Verhaltniss zwischen beiden
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Wurdentragern wurde als ein Vertrag aufgefasst, der erst ab-

geschlosseii
,

dann durch eine schriftliche Urkunde bestatigt

wiirde . Der Grosskonig koniite durch seine Erlasse nicht bios

alte Rechte bestatigen, er konnte vorkommendenlFalls auch neiie

Konigreiche und Herrschaften griinden. So erhalt Eehram Co-
bin nach seinen ersteii Siegen die Belehnung mit einem Land-
striche (Shahn. 1830), Jehen, ein Baumeister, wird fiir seine

Dienste vonKhosrav II mit Sari und Amol belehnt (Shahn. 2005).

Ebenso in alter Zeit cf. Her. 6, 70, Strabo XIV, 636. Wie der

Konig mit einer Herrschaft belehnen konnte
,
so hatte er auch

das Recht die Belehnten abzusetzen, weiin er einen Grund dazu

hatte, doch musste er sich, wo die Wiirde an eine bestimmte Fa-
milie gebunden war, an die Mitglieder derselben halten. Als Qo-
bad I das rasche Geliibde gethan hatte^ den ersten, der ihm begeg-

nen werde, zum Chanarangen zu ernennen, fiihlte er sich bedeu-

tend erleichtert, als der erste, der ihm huldigend entgegentrat,

ein Mitglied der Familie war, in welcher die Wiirde sich fort-

erbte ;Procop. B. P. 1, 6). Wohl linden sich auch Beispiele, na-

mentlich in Armenien, von starkeren Abanderungen , so wenn
der Konig Varazdat die Wiirde eines Oberfeldherrn dem Bat

iibergiebt (Faustus 5, 35)

,

oder Yezdegerd II die Nachkommen
des Vardan ihrer Besitzungen und Wiirden beraubt. Da aber das

Volk an den angestammten Familien hing, so waren diese Ent-

ziehiingen meist nur temporar, und nach einiger Zeit gelang es

der Familie, wieder in ihre alten Rechte eingesetzt zu werden..

Aut‘ dem Rechte der Besetzung und Bestatigung bestanden die

Grosskonige mit grosser Beharrlichkeit
, und selbst geistliche

Wiirden der Christen machen keine Ausnahme. Shapur III

nimmt es sehr iibel, als der armenische Konig Khosrav den Sahak

aus eigener Machtvollkommenheit zum Katholikos erhebt, wah-

rend Sahak in Ktesiphon nicht bios die Bestatigung erlangt, son-

flern durchsetzt was er will (Mos. Khor. 3, 50. 51). Spater setzt

der Grosskonig den Sormak zum Katholikos ein (ibid. 3, 64) und

verweigert die Bestatigung des Giut (Laz.Farp. c. 56), dem sie

1) So wird Shahn 1961, 3 der Vertrag durch eine Urkunde be-

statigt. Im Armenischen steht dafiir payman ukht Mos. Khor. 3, 5. Nach

Mos. Khor. 3, 51 wurden die Diplome bei dem Regierungsantritte eines neuen

Konigs revidirt.
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iibrigens nicht bios fiir sich, soiidern auch fiir seine Nachkom-

men verliehen wordenJware, wenn er sich den Wiinschen des

Grosskbnigs gefugt hatte. — Neben den oben genannten gros~

sern Familien , welche ein weiteres Gebiet beherrschten, gab es

nun auch noch eine gute Anzahl kleinere mit verschiedenen

Rangabstufungen, iiber die wir nichts Naheres wissen. So horen

wir bei Moses von Khorni (3, 4], dass Bakur, der Fiirst von

Aghdni, zwar nicht Konig vrerden durfte in seinem Lande, da er

nicht zur Familie der Arsakiden gehorte , wohl aber unabhangi-

ger OberheiT seines Landes sein konnte
^
und desshalb Unter-

handlungen rait den Persern ankniipfte. Nainentlich aber wird

es weder in Eian, noch in Armenien an einer grossen Anzahl von

Adelichen gefehlt haben, die auf eine feste Buig beschrankt

waren
,
deren es nach der Natur des Landes viele gab , und dass

diese nach Art iinserer mittelalterlichen Eaubritter lebten und

eine Plage fiir den Burger undKaufmann waren. Die ^lacht des

Konigs in Familiensachen war iibrigens sehr bedeutend, er konnte

durch konigliche Entschliessung von einer Familie in die andere

versetzen
; so versetzt der Konig von Armenien den Gazavon aus

der Familie Kamsarakan in die seiner Mutter, der Arsakiden

(Mos. Khor. 3, 48). Die altern eianischen Kdnige werden die-

selben Rechte gehabt haben
;
wenn Alexander (bei Arrian Anab.

7, 11. 1) Perser zu seinen Verwandten ernennt, so ahmt er wol

bios eine Sitte nach, die schon vor seiner Eroberung in Eran iib-

4ich war.

Gegeniiber einem so zahlreichen und mit bedeuteiiden Vor-

rechten ausgestatteten Adel wiirde der Grosskonig einen sehr

harten Stand gehabt haben, wenn es nicht in seiner Macht ge-

standen hatte Auszeichnungen undAemter zuverleihen; nament-

iich die letzteren, die oft mit bedeutendeii Einkiinften verbunden

waren, fesselten den Adel an den Hof, auch gegen die erstern

war er nicht gleichgiiltig. Die Auszeichnungen bestanden zu-

meist aus Schmuckgegenstanden und Kleidern; unter den x\rsa-

kiden und Sasaniden waren sie genau geregelt und mit bestimm-

ten Aemtern verbunden. Schon aus Tacitus (xViinal. 6, 42) habeii

wir gelernt, dass der Surena dem Grosskonige in feierlicher Ven
sammlung die Krone auf das Haupt setzte. Dem Izates wird

nach Josephus (Antiq. 20, 3. 3) wegen seiner Verdienste vom Par-

therkonige das Eecht ertheilt, die hohe Tiara zu tragen wie di«.
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Partherkonige selbst, und in einem goldenen Bette zu schlafen.

Den Hauptschmuck von grosster Bedeutung bildeten die Kronen,

die nicht bios von den Grosskonigen getragen wurden. Tabari

versichert (Annal. 2, 13 ed. Koseg.)
, dass die aus den sieben

edelsten Familien entsprossenen Perser Kronen im Werthe von

100000 Drachmen tragen. Im Kdnigsbuche werden Kronen auch

als blosse Schmuckgegenstande
,

z. B. von Frauen erwahnt (vgl.

Shahn. 1518, 9. 1519, 11), Nach Xenophon [Cyrop. 8, 3. 13)

trugen die koniglichen Verwandten noch ein Diadem um die

Tiara, wie der Konig selbst. Behram Cobin erhalt bei seiner Be-

lehnung einen silbernen Thron und goldene Stiefel, spater fallt

er in Ungnade, weil er sich Stiefel zulegt, welche er nicht das

Recht hat zu tragen. Der schon oben genannte Baumeister Jehen

erbalt bei seiner Belehnung eine Krone und zwei Ohrgehange.

Stiefel und Mantel scheinen neben der Krone die hdchsten Wiir-

dezeichen gewesen zu sein, wie ja die goldenen Stiefel auch bei

Thus immer hervorgehoben weiden. Die Wiirde eines 3Iihran

bezeichnete nach Procop (B. Goth. 4, 17) ein goldenes mit Per-

len besetztes Haarband. Ganz ahnliche Wurdezeichen macht

Moses von Khorni (2, 7 flg.) auch fur die armenischen Grossen

namhaft. Natiirlich sind es iiur die vornehmsten Auszeichnun-

gen , die wir hier erwahnen konnten ; es gab deren auch gerin-

gere fiir Personen geringern Ranges, bis zu den einfachen Ehren-

kleidern herab ‘) . Diese Ehrenkleider von verschiedener Farbe

wurden je nach dem Range schon in alter Zeit verliehen (Xen.

Cyrop. 8, 3. 1— 3), ausserdem goldne Kronen (Her. 8, llSj und
goldne Ketteii (ibid. 3, 130) , ebenso andere Gegenstande von

Gold (Plut.Artax. c.lO); am seltsamsten ist die von Ktesias Pers.

22 erwahnt e goldne Miihle im Werthe von sechsTalenten, welche

als iiochstes Geschenk gait. Ein Beispiel von Ueberhebung in

dieser Beziehung giebt uns schon in alter Zeit Tiribazos, der den

Konig um seinen Mantel bittet um ihn zu tragen, eine Frech-

heit, die nur als Geistesstorung ausgelegt werden koniite (Pint.

Artax. c. 5) . Solche Schmuckgegenstande zu tragen war nur dem
erlaubt, der vom Grosskonige dazu die Hewilligung empfangen

1/ Elisaeus c. 0 init. p. 202 ed. Ven.'‘ ensahnt ausser den Kronen noch

Wohlgeriiche und Streitaxte als konigliche Geschenke
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hatte (Procop. E. P. i, 17). Von noch grosserer Bedeutung als

die Ehrenzeichen waren die Aemter und Ehrentitel. Zu den Eh-
rentiteln rechiien wir die Verleihung des Namens der

dem griechischen EuspYerr^c entsprechen soli (Her. 8, 85) , seine

Verleihung war wol auch mit Landschenkung oder ahnlicheii

Gaben verbunden. Wir wissen, dass er bei verschiedenen Gele-

genheiten verliehen wurde, z. B. Bd. 2, 541 Anm. In spaterer

Zeit erhalt noch Ardashir II den ^nlichen Beinamen neko-kar,

d. i. Wohlthater, bei Firdosi. Das Wort Zi/^ erklart Agathias 4, 30

fiir einenNamen, Menander (p. 346) dagegen fur eine Wiirde; der

Ausdruck hangt wol mit neup. (zig) oder (Zic) zusam-

men, womit zwar gewohnlich astronomische Tafelti , aber auch
Kriegsgerathe bezeichnet werden. Dunkel bleibt auch dieWurde,
welche Theophylact (3, 18) mit dem Namen AapiyiisSoup be-

zeichnet und dem KoupoTraXritTTjc der Byzantiner gleichsetzt; es

scheint dieselbe Wiirde, welche Firdosi mit dem Worte Kadkho-
dai

)
bezeichnet, welches ganz dem abendlandischen

Majordomus entspricht und eine der hbchsten Wiirden gewesen
sein muss. Die Stellung eines Grosskdnigs machte die Errich-

tung einer bedeutenden Anzahl von Hof- und Staatsamtern noth-
wendig, welehe sehr gesucht warden, die ersteren wegen des

Einflusses, zu dem sie befahigten, die letzteren wegen der Ein-
kiinfte. Durch sie vermochte der Grosskbnig eine bedeutende
Macht auszuiiben, denn die Besetzung dieser Aemter stand durch-
aus in seinem Belieben

, auch wurde dafiir keine besondere Be-
fahigung erfordert, die Laune des Grosskbnigs entschied AUes,
ihre Verleihung war eine Gunstbezeigung, ein Mittel sich zu be-
reichern. Wenn wir iibrigens zwischen Hof- und Staatsamtern

scheiden
, so geschieht diess mehr nach unsern

, als nach erani-

schen Anschauungen, nach welchen beides konigliche Aemter
waren. Der Grosskbnig betrachtete seine Unterthanen insge-

sammt
, ohne Unterschied des Eanges

,
als seine Diener (bafi-

daka)
,
wie zahlreiche Stellen der Keilinschriften und der Alten

beweisen. Was nun zuerst die Hofamter betrifft, so diirfte sich

an ihnen-in historischer Zeit wenig geiindert haben. Die Ein-
richtung des Hofes ist wol schon bei den Assyrern eben so ge-
ordnet gewesen

; was die Meder betrilft, so zeigt die friiher (Bd. 2,

273] mitgetheilte Erzahlung
, dass auch der medische Hofstaat
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ein zusammengesetzter war. Den persischen Hofstaat beschreibt

uus Xenophon in der KyropMie welche wir in diesen Dingen

um so mehr fiir zuverlassig halten diirfen, als ihre Angaben mit

den spateren Einrichtungen ubereinstimmen , iiber welche uns

namentlich die Armenier dankenswerthe Aufschliisse geben, die

j
bereits Patkanian

(
1 . c. p. 114 fig.) zusammengestellt hat. Fiir

die wichtigsten Beamten mlisseii die gelten ,
welche xinmittelbar

die Person des Konigs zu ihrem Gegenstand haben : der Mund-
koch und der Mundschenk. Da diese beiden Beamten die Spei-

sen des Konigs nicht bios zuzurichten, sondern auch vorzukosten

hatten und bei den Mahlzeiten des Konigs viel gegenwartig wa-

ren, so waren sie dessen eigentliche Gesellschafter und mussten

Persbnlichkeiten sein, die dem Konige angenehm waren, und er

diirfte in der Wahl derselben ziemlich frei gewesen sein. Xeno-

phon nennt sie unter dem Namen twv sU Stai-rav inizr^dsia)^

£711 jjLsArarat; der Mundkoch tritt erst in den letzten Zeiten derSasa-

niden mehr hervor, aber der Mundschenk*^) wird schon friiher

auch bei den Assyrern und Medern erwahnt; dass der Konig

nicht bios iiber seine Nahrung, sondern iiber seine Geschafte mit

ihnen sprach, dafiir liefern Nehemia (cf. Nehem. 2, 1) und Mebo-

des sprechende Zeugnisse, auch Kyros, wenn die von Nikolaus

von Damaskus erzahlte Geschichte wahr ist, Zu der nachsten

Umgebung des Konigs gehorte auch der Leibarzt; es ist oben

schon gesagt worden, dass sich die Grosskonige bei der Be-

setzung dieser Stellen weder an ihren Stamm insbesondere , noch

an die Eranier iiberhaupt hielten, sie verwandten dazu sehr oft

Auslander
,

die bisweilen mit Gewalt festgehalten wurden (Her,

3, 130) ;
zu welchem Einfluss sie es bringen koniiten, sehen wir

an dem Beispiele des Ktesias. Ferner gehoren hierher die Kam-
merherren ;bei den Armeniern Senakapan oder Senekapet, Eli-

saeus p. 106. Lazar, p. 109); unter ihnen tritt besonders einer

hervor, das Konigsbuch nennt ihn cMar-i-bar
^

den Zutritt zu dem Grosskcinig zu vermitteln; es lag natiirlich

vielfach in seiner Hand denselben moglich zu machen oder zu

verhindern
,
je nach Umstanden ;

die Macht, welche mit diesem

1; Xen. Cjrop. S, 1.9,

2; Bei den Armeniern Maypet Lazar, p. 167, auch Takarhapet.

Spiegel, Bran. Alterthumskunde. III. 40
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Amte verbunden war, muss daher bedeutend genannt w-erdea.

Zu der Umgebung des Konigs gehorte auch sein Lanzentrager

und Pfeiihalter, die Darius I neben sich begraben lasst, Beweis

genug, dass wir es bier mit vornehmen Mannern und Gesell-

schaftern des Konigs zu thun haben. Niedriger standen der Stall-

meister (Akhorapet) und der Obeijagermeister (tTTTrwv xal xovwv

bei Xen., bei den Aimeniern Shahpan), letzterer hatte

wol nicht bios fur die Hunde , sondern auch fiir die Falken zu

sorgen, wie sein armenischer Name besagt. Andere Beamte, wie

Stabtrager, die bei Aufziigen erscheinen, erwahnt Xenophon (Cy-

rop. 8, 3. 15: . Die Bewachung des koniglicheii Palastes gehorte

derLeibwache, diese aber zahlte zu derKriegsmacht des Reiches,

sowie die eigentlichen Hofbeamten mit zu den Verwaltungsbe-

amten gerechnet werdeii miissen. In ganz ahnlicher Weise wie

die Hofhaltung des Grosskonigs wild auch die der Kdnige und
anderer hoher Wiirdentrager eingerichtet geweseii sein.

Zwischen den koniglichen Hofbeamten und den eigentlichen

Staatsbeamten werden wir den grossen Rath des Grosskonigs zu

erwahnen haben, der sich natiirlich meistens aus den Personeii

seiner Umgebung zusammensetzte. Dass der Grosskdnig trotz

seiner~unbeschrankten Macht fremden Rathes bei der Ausiibung

seines Amtes bedurfte, ist natiirlich und w^ar auch zu alien Zeiten

anerkannt ; nur w^ar es eben bios Rath, was die Rathe zu erthei-

len vermochten, der Grosskdnig war nicht gehalten sich an den-
selben zu kehren, wenn er nicht wollte. Dieser Rath setzte sich

in altem Zeiten naturgemass bios aus Angehdrigen des Perser-

stammes zusammen, denn es waren ja persische Angelegenhei-

ten, welche betrieben wurden; in spaterer Zeit wird man auch
andere von den Grossen hinzugenommen haben, welche eben bei

Hofe anwesend waren. Es ist anzunehmen, dass ein grosser Theil

dieses Rathes immer bestrebt war das zu rathen, w as man glaubte,

dass es der Kdnig wiinsche, doch scheint es auch nicht an sol-

chen gefehlt zu haben, welche sachgemass riethen. Einen solchen

Rath hielt Xerxes vor dem Beginne seines Zuges nach Griechen-
land (Her. 7, 10%.), und w^enn auch die Reden damals nicht ge-

halten worden sind, von w’elcheii Herodot berichtet, so diiifte

doch der Stand der Parteien richtig geschildert sein. Einen sol-

chen Rath halt auch Darius Codomannus vor dem Beginn des

Krieges mit Alexander (Curtins 3, 19). Von einem parthischen
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Senat spricht Justin (42, 4), dasselbe scheint Tacitus mit dem
Namen Megistanes z\i bezeichnen (wol verwandt mit dem mittel-

eranischen Worte mahect, derGiosste), beide Schriftsteller sclirei-

ben dem parthischen Senate weitgehendeBefugnisse bei der Wahl
Oder Absetzung eines Konigs zu. Wir zweifeln nicht, dass die

parthischen Grossen damals diesen Einlluss wirklich ausgeiibt

Eaben , wie berichtet wird , weil sie eben die Macht dazu besas-

seii, dass ihnen aber ein Recht zugestandeii babe, konnen wir

nicht glauben. Der Rath des Konigs hatte bei den Parthern ge-

wiss ebenfalls nur eine beratheude Stimme
;

in deinselbeii sassen

nach Strabo (XI, 515) auch die Mager und die Weisen (ao'^ot).

Ganz ebenso ist es unter den Sasaniden
;
Khosrav I berath sich

mit seinen Grossen (Shahn. 1690 dg. , ob erKrieg mit den Tiir-

ken beginnen solle; als sie ihin abrathen, tadelt er sie scharf

und beschliesst den Krieg dennoch. Der Obermobed und die

Schreiber werden in den Rathssitzungen der Sasaniden bfter ge-

nannt, und zwar an hervorragender Stelle (Shahn. 1674, 5. 1689.

1695), auch die Weisen werden oft beigezogen. Bei den

Armeniern (Lazar, p. 279. 2 S 2
)
wird der Secretar des Staalsra-

thes besonders genannt. Zu den Rathen des Konigs miissen wir

auch eine Klasse von Personeu rechnen, welche nach unseren

Begriffen eine weit niedrigere Stellung einnimmt, die aber bei

dem Misstrauen, mit dem der eranische Grosskonig — und nicht

ohne Grund — seine Untergebenen betrachtete
, von grosser Be-

deutung werden musste; es sind diess die Spione, nach eraui-

schem Ausdrucke die Augen und Ohren des Konigs. Die Ein-

richtung ist alt, die Augen des Konigs werden schon von Hero-

dot und Aeschylus genannt (Her. 1
,
114. Aesch. Perser 9 S 0 ).

Der Name ist in folgender Weise zu erklaren. Wie wir bereits

oben gesagt haben, wurde der Grosskonig als eine Verkorperung

des Mithra betrachtet. Mithra kann Alles sehen, denn er hat

(nach Y9 . 1 , 9) 1000 Ohren und 10000 Augen, die Uebersetzung

aber erklart diesen urspriinglich gewiss mythologischen Ausdruck

dahin, dass am Haupte des Mithra 1000 Genien stehen, welche

ihm die Stelle der Ohren, und 10000 andeie, welche die Stelle

der Augen vertreteii. Diese Erklarung ist gewiss mit Riicksicht

auf das irdische Ebenbild Mithras gemacht, denn dieses kann

iiiir durch Diener die vielen Ohren und Augen des Mithia er-

40
*
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setzen. Da weiiiger Ohren als Augen genannt warden \ so

scheinen diese die niedriger stehenden gewesen zu sein. Manche

dieser Spione mogen bekannt gewesen sein , namentlich scheint

es, als ob die Schreiber^ welche die verschiedenen Beamten be-

gleiten, haufig dieseii Dienst versehen batten; am wirksamsten

werden aber immer diejenigen gewesen sein
,
von welcben man

nicht ahnte , dass sie sich zu diesem Gescbafte gebrauchen Hes-

sen. Kaufleute, welche ohne Verdacht zu erregen von einem

Laude in das andere reisen konnten ^ sind nicht selten mit Auf-

tragen dieser Art betraut worden.

Der Staat der Grosskonige isi von diesen selbst geschaffen

und zwar geschaffen zu ihrem eigenen Nutzen , und von diesem

Standpunkte aus ist er zu betrachten : als Eigenthum des Gross-

konigs. Urspriinglich unterwarfen sich die umliegenden Konige

dem Grosskonige, weil sie fiihlten, dass sie zu ohnmachtig seien

um ihm zu widerstehen; durch freiwillige Geschenke und Hee-
resfolge kauften sie die Pliinderungen und Abschlachtungen ab,^

welche sonst voraussichtlich jedes Jahr stattfanden. Mit diesem

Zustand der Dinge scheinen sich die Grosskonige auch bis auf

Darius I begniigt zu haben ; dieser war nach Herodots Zeugniss

der erste, welcher eiiisah, dass ein grosses Reich auch eine Ver-

waltung haben miisse, sehr zum Missvergniigen seiner Untertha-

nen, welche diese Nothwendigkeit nicht einsehen wollten^).

Friiher hatte man sich begniigt die eroberten Provinzen mit Waf-
fengewalt festzuhalten. Nachdem Kyros die Lyder bezwungen
hatte ,

Hess er bei seinem Abzuge den Tabalos als Oberbefehls-

haber in Sardes zuriick, bei dem lydischen Aufstande wurden
Mazares und Harpagos dahin geschickt (Hd. 2, 2S5 fig.)

;
ahn-

Hche Besatzungen werden auch in andern eroberten Provinzen

zuriickgeblieben sein. Natiirlich waren solche Befehlshaberstel-

ler Vertrauensposten ;
wie gefahrlich die Macht eines solchen Be-

fehlshabers dem Grosskonige werden konnte, sehen wir aus dem
Beispiele des Oroites (Her. 3, 120 und Bd. 2, 325 , den Darius I

nur mit List aus dem Wege raumen konnte. Von einem sttodi-

1 Nach Philostrat. Vit. Ap. 1, 27 waren die Ohren die Kammerherren des
Grosskonigs. Dass die Augen Personen waren, die gewohniich in der Nahe
des Konigs verkehrten, erhellt aus Cyrop. 8, 6. 16. Aristoph. Acharn. 92.

2 Herod. 3, 89.
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gen Lager eranischer Truppen in Kleinasien berichtet Xenophon

noch in spaterer Zeit (Anab. 1, h 2) . Welche Titel diese eranischen

Feldherren fuhrten, wissen wir nicht mehr, Herodot pflegt sie

oitapxoc zu nennen, Darius bezeichnet sie einfach als seine Die-

ner. Darius hat diese alte Einrichtung seiner Vorfahren nicht

aufgehoben, aber er hat ihr eine andere zur Seite gesetzL die der

Satrapen, altpersisch Khsathrapavan, d. i. Schiitzer des Reiches.

Nach Herodots bestimmtem Zeugnisse S9) war Darius der

erste, welcher die Satrapien einrichtete, und zwar gleich nach

Antritt der Regierung; in der That muss man zugeben, dass Da-

rius bald Satrapen erwahnt (Rh. 3, 14 ,
w^enn wir auch nicht

genau die Zeit der Einsetzung bestimmen kbnnen. Die Satrapen

waren vorzugsweise Civilbeamte, welche fiir die Verwaltung der

ihnen anvertrauten Provinz und die richtige Einlieferung der

Steuern zu sorgen hatten ; die persische Heeresmacht war wol

gewohnlich unter ihren Befehl gestellt, doch war diess nicht

durchaus nothig; natiirlich waren die Satrapen ausschliesslich

aus dem persischen Stamme genomraen
,

aber gleichwol traute

ihnen der Grosskonig nicht ganz und liess die einzelnen Satra-

pien jahrlich durch besondere Commissare untersiichen, wozu kd-

nigliche Prinzen und andere vornehme Personen ausersehen wur-

den (Xen, Cyrop. 8, 6. 16;. Als erster Schritt zu einer einheit-

lichen Verwaltung ist diese Massregel des Darius hochlich an-

zuerkennen, es hatte aber die Reseitigung der unterworfenen

Kdnige und ihre allmalige Ersetzung durch die Satrapen folgen

miissen. So wie das System war, hatte es manche Unbequemlich-

keiten. Die Satrapen mussten vielfach in Conflict mit den Rech-

ten der Konige in den Districten kommen, in welche sie gesendet

wurden, und da gewiss in den meisten Fallen die Revdlkerung

zu diesen stand, so konnten sich dieselben nur durch persische

Heere helfen; dass der Perserstamm bald nicht mehr ausreichte

alien Anforderungen zu genligen
,
mag die Anw^erbung von

Miethstruppen sehr empfohlen haben. Andere Uebelstande wa-

ren, dass die Satrapen zunachst nur an sich dachten und sich zu

bereichem suchten, aber kein Herz fiir die Provinzen hatten, in

welche sie geschickt waren
;
dabei waren sie unter sich uneinig

und suchten sich gegenseitig bei Hofe anzuschwarzen, an die

Verhaltnisse zwischen Tissaphemes, Pharnabazos und Kyros dem
Jiingern braucht hier nur erinnert zu werden. Rei dem Verfalle
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des Reiches kamen begreiflicher Weise Versuche der Satrapen vor

sich in ihreii Satrapien unabhangig zu machen ; die Bestrebungen

des Pisuthnes und Megabyzos in dieser Richtung erzahlt uns

Ktesias. Wie sehr durch die Privatstreitigkeiten dieser Personen

bisweilen das Interesse des Grosskonigs verletzt wurde, zeigt uns

das Beispiel des Megabates (Bd. 2, 253). In spaterer Zeit suchte

man den Uebeln dadurch vorzubeugen, dass man die Satrapien

verkleinerte. Darius hatte urspriinglich nur 20 Satrapien geschaf-

fen (Her. 3, SO), aber noch unter den Achameniden muss die

Zahl vergrossert worden sein (cf. Ikl. 1, 229 flg.). Die Seleukiden

batten ihr Reich in 72 Satrapien zerlegt (Appian. Syr. 62) ,
die

Parther nachPlinius iH.N. 6, 25) in ISReiche. Ammian spricht

gleichfalls von 18 Abtheilungen, deren Oberhaupter Yitaxae ge-

nannt werden. In der neuern Zeit vei*sclnvindet der Name Sa-

trape und der Titel [Marzban scheint ihn ziemlich zu er-

setzen. Eine den Satrapen sehr verwandte Wiirde muss in spate-

rer Zeit der Chanarange gewesen sein
,
den Lagarde richtig in

dem Kena reng
)
des Shahname Avieder erkannt hat. Dass

derselbe ausserhalb der Residenz seinen Aufenthalt hatte, sehen

wir aus der oben p. 419 mitgetheilten Geschichte, der einzigen^

welche von dieser AVlirde spricht. Nach dem Worterbuche soli

der Kenareng dem neuern Wali entsprechen. Audi der Hof der

Satrapen war nach dem des Grosskonigs eingerichtet
,

sie batten

Palaste und Paradiese wie dieser
,

sie hielten eine grosse Diener-

schaft und luden haufig ihreFreunde zu Gastmahlen Xen. Anab.

1, 2. 7. Cyrop. 8, 6. 10— 13).

Es war also die Hauptaufgabe der Satrapen, dafiir zu sorgen,

dass die IVibute aus den Provinzen dem Grosskdnige richtig zu-

gingen
,
denn aus diesen und der Kriegsbeute musste die kost-

spielige Hofhaltung bestritten werden. Dem Perserstamme selbst

kostete diese Hofhaltung nichts, da er keine Abgaben zahlte,

alle iibrigen Provinzen mussten aber zu dem Unterhalt des Gross-

konigs beisteuern ; die eranischen Provinzen sind aller Wahr-
scheinlichkeit nach schon ihrer Armuth wegen weniger belastet

gewesen als die reichen Gegenden westlich vom Tigris. An die

obersten Plofbeamten
, die wir oben genaunt haben

,
schloss sich

eine Anzahl von geringern Beamten und Dienern an, die alle auf

Kosten des Palastes erhalten werden mussten
,
daher ein grosser

Bedarf an Lebensmitteln. Die fiir die Mahlzeiten nothigen Schafe



III. Der Kriegerstand. 63J

kamen aus ^ledien mid Kappadokien
^
den Weizen lieferten die

aolischen Stadte, Syrien den Wein^ die Libyer das Salz. Pferde

kamen aus Medien, Babylon^ Kilikien und Kappadokien, auch

die nothigen Kameele und Maulthiere mussten von den Provin-

zen beschafFt werden. Die edelsten Produkte jeder Proviiiz gin-

gen an den Hof und wurden dort verbrancht oder aufgespeichert.

Auch Sklaven und Verschnittene kamen aus den Provinzen, die

erstern besonders vom Kaukasus, die letztern aus Babylon.

Gauze Dorfer waren dazu bestimmt, fiir die Uuterhaltuiig der

indischeu Jaghuiide der Konige zii sorgen. AVenn der Gross-

konig mit seinem Gefolge reiste , so war die Provinz
,
welche er

mit seiner Gegenwart beehrte , dazu verpflichtet , den Hof zu

unterhalten , eihe Ausgabe, die taglich 20 bis 30 Talente ver-

schlang; dazu war es noch Sitte, dass die kostbaren Gerathe,

welche auf die Tafel des Konigs gesetzt warden, nicht zuriickge-

geben warden iHer. 7, 116. 119. Pint. Artax. c. 4. 5,. Diese

Naturallieferungen mogen urspriinglich allein den Tribut (baji)

gebildet haben
;

als man sich aber der reichen, handeltreibenden

Gegenden, wie Babylonien, Phonizien^ Kleinasien und Aegypten,

bemachtigt hatte, da wurde Gold und Silber und namentlich auch

Geld ein wesentlicher Gegenstand, wie deiin auch das Kbnigs-

buch sehr haufig bazh u sav Lw • nennt, woven ersteres die

Naturallieferungen, letzteres die Zahlungen in Geld bedeuten

diirfte. Zur Erhebung des baaren Geldes werden die von Da-

rius eingefiihrten Steuern und Zdlle beigetragen haben. Die

Steuern warden nach Herodot 6, 421 auf das Land gelegt, das

zu dem Ende nach Parasangen ausgemessen Avurde; derselbe

Autor hat tins als ein sehr kostbares Document, die Steuerroile

hinterlassen ,
welche uns angiebt

,
in welcher Weise Darius die

aneinander granzeiiden in einigen Fallen auch entfernte' Lander

zu Steuerbezirken vevband, und was ein jeder derselben zu zah-

leii hatte '3, 89 flg.). Der erste Steuerbezirk Avar gebildet aus

lunien, Karien, Lykien sammt den Milyern und l^aniphyliern,

sie zahlten 400 Talente in Silber. Der ZAveite Bezirk Avar das Land

der Myser, Lyder, Lasoiien, Kabalier, Hygeniien, sie zahlten 500

Talente. Der dritte Bezirk Avaren diePhryger, die asiatischen Thra-

ker, Paphlagoner, Syrer und Mariandyner mit 360 Talenten. Der

A’ierte aa^i* Kilikien, er lieferte 36^ Aveisse Pferde und 500 Ta-

lente, von Avelchen 140 fiir die in der Provinz stehende Reiterei
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verbraucht werden durften^ die iibrigen 360 Talente aber an den

Grosskdnig abgeliefert werden mussten. Der fiinfte Bezirk reicbte

von Posidium bis nach Aegypten , er umfasste Phdnizien , Pala-

stina und Kypern, die Araber waren ausgenommen. Dieser Be-

zirk zahlte 350 Talente. Den sechsten Bezirk bildete Aegypten,

es zahlte 700 Talente; dazu kamen noch die Ertragnisse aus den

Fischereien auf dem Morissee und 120000 Medimnen Getreide

fur die Besatzung von Memphis. Der siebente Bezirk bestand aus

den Sattagyden, Gandarern, Dadiken und Aparyten, sie zahlen

nur 170 Talente; der achte Bezirk, Susiana und Kissia, zahlte

300 Talente, der neunte, Babylon undAssyrien, lieferte 1000

Silbertalente
,
dazu 500 Yerschnittene. Der zehnte umfasste die

Meder, Parikanier und Orthokoiybanten, sie zahlen 450 Talente,

der elfte die Kaspier, Pauser, Pantimather und Dariten mit 200 Ta-

lenten, der zwolfte die Baktrer mit 360 Talenten, der dreizehnte die

Paktyer und Armenier mit 400 Talenten, der vierzehnte Sagartier,

Sarangen, Thamanaer, Utier, Myker sammt den Inseln des rothen

Meeres 600 Talente, der fiinfzehnte Saken und Kaspier 250 Ta-

lente, der sechzehnte Parther, Chorasmier, Sogder und Arier 300

Talente , der siebzehnte Parikanier und asiatische Aethiopen 400

Talente, der achtzehnteMatiener, Saspeirer und Alarodier 200 Ta-

lente, der neunzehnte die Moscher, Tibarener, Makronen, Mosy-

noken und Maren 300 Talente. Der zwanzigste Bezirk endlich

war Indien ,
welcher 360 Talente in reinem Goldstaub zahlte.

Ausser diesen Steuem bezog Darius I noch andere Einklinfte.

Auch verschiedene griechische Inseln, wie Lemnos und Imbros,

dann die griechischen Stadte an der Kliste Thrakiens mussten

Tribut bezahlen, andere Yolker, wie die Aethioper und Kolcher,

schickten freiwillige Geschenke; Zolle erhob er fiir die Yerthei-

lung des Wassers aus dem Morissee und aus dem aufgestauten

Wasser des Flusses Akes, der fiir die Bewasserung und Frucht-

barkeit des an den Granzen der Parther, Arier und Chorasmier

liegenden Landes dringend nothwendig war (Her. 2 , 149 . 3 ,
117 ).

So wie die Yerhaltnisse unter Darius I sich gestaltet hatten, sind

sie w'ol auch in der Folge geblieben, mit dem Unterschiede je-

doch, dass unter schwachen Grosskonigen eine Anzahl Provinzen

sich in Emporung befand , die Steuern verweigerte und dadurch

die Einklinfte des Reiches schmalerte. Leber die Yerwaltung der

Partherkonige haben wir keine naheren Nachrichten , es ist aber
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wahrscheinlich
^

dass sie sich nach dem Muster der Achame-

niden eingerichtet haben werden. Ueber die ^Sasaniden haben

wir einige Nachrichten, welche zuverlassig jerscheinen. Zwar,

wenn Firdosi berichtet, dass Ardashir I gegeii Ende seiner Ke-

gierung nur den Ueberfluss in seinen Schatz bringen Hess , Sha-

pur I nur ein Dreissigstel verlangte
,

so wird darauf ein Gewicht

nicht zu legen sein; zuverlassig ist aber u ol die Nachricht bei

Tabari (2, 129) und Firdosi (1621, 5 flg.)
,

dass es zur Zeit des

Peroses Sitte war, dass der Konig von den Kornern und den

Friichten aller Felder den zehnten, funften, ja den vierten und

dritten Theil nahm
,
je nachdem das Land naher oder ferner am

Wasser lag, niehr oder minder fruchtbar war. Diese Willkiir

wurde nocb unertraglicher dutch die Art der Erhebung : Niemaiid

durfte von einem Felde etwas M^egnehmen, ehe der Konig seinen

Antheil eingezogen hatte. Es ist das Verdienst Qobads I, zuerst

aufMassregeln gedacht zu haben, um diesen Uebelsttoden zu be-

gegnen dutch eine neue Yermessung des Landes und zweckmiis-

sige Vertheilung der Steuer in Geld, so dass Jedermanii Herr

seines Eigenthums blieb. Qobad I starb, ehe er seine Steuerver-

fassung dutchgefiihrt hatte
,

aber sein Sohn Khosrav I fiihrte die

Plane seines Yaters zu Ende. Nach Firdosi wurde nach Yermes-

sung des Landes die Steuer einenDirhemi) bestimmt,

nur das bebaute Land wurde versteuert, ein Weinberg und Pal-

mengarten zahlte sechs Dirhem, Oelbaume, Trauben und alle

Friichte, welche im September (Mihrl reiften, zahlten je einen Dir-

hem von zehn Laumen; von den Friichten, welche imiVIai (Khor-

dad; reiften, wurde nichts erhoben. Die Eeichen, welche keinen

Ackerbaii trieben, zahlten 4— 10 Dirhems. Diese Steuer wmrde

jahrlich in dtei Raten eingezogen, darauf an einen Reamten

iibergeben, wahrend ein anderer ein schriftliches Yerzeichniss

erhielt. Etwas anders giebt Masiidi (2, 204) die Besteuerung an,

nach ihm wurde in Sexid von jedem Morgen Getreide oder Gerste

ein Dirhem erhoben, von Reis ein halber oder einDrittel-Dirhem,

ferner zahlten vier persische Palmen einen Dirhem, oder sechs von

der gewohnlichen Art, ebenso sechs Oelbaume, ein Weinberg

hatte acht, eine Wiese sieben Dirhem zu bezahlen; diess waren

die sieben besteuerten Gegenstande, von andern Dingen wurde

1) Der Dirhem wird auf 65— 70 Centimen berechnet.
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keiiie Steuer erhoben. Am genauesten ist wol der Kericht Taba-

ris (2, 223)^ es wurde nach ihm alles cnltivirte Land vermessen

und in ein Buch eingetragen, von jedem Morgen desselben wurde

1 Dirhem und ein iVIaass seines Produktes gezahlt; iiber die Be-

steuerung der Weinberge und Fruchtbaume aussert er sich nicht

genauer, aber er versichert noch^ dass damals auch eine Kopf-

steiier von 6 — 48 Dirhems auf die Person gelegt wurde^ doch

nur fiir Manner, Frauen und Kinder zahlten nichts. Auch soil

damals bereits eine besondereKopfsteuer von Juden und Christen

erhoben worden sein. Die Vermessung des Landes wurde jedes

Jahr neu volizogen, das Steuerverzeichniss Avar in jeder Provinz

und in jedem Dorfe aufgelegt, damit jedermann selbst sich iiber-

zeugen konne, Avas er zu eiitrichten babe, und keine Unterschleife

A'oikamen . Xaturlich Avaren aber diese koniglichen Steuern nicht

die einzigen Abgaben, Avelche die BeAVohner des eranisclien Rei-

ches zu bezahlen hatten^ die Forderungexi der JSatrapen Averden

nicht gering geAA esen sein
,
ganz abgesehen von unrechtmassigeii

Erpressiingen.

Das Geld und sonstige Kostbarkeiten, Avelches eingenom-

men und nicht fur Bediirfnisse sofort Avieder ausgegeben Avurde,

kam in den Schatz des Konigs. Lnter Darius I und avoI auch

noch spater Avar es die Sitte, das eingelieferte Edelmetall zu

schmelzen und in fliissigem Zustande in irdene Gefasse zu gies-

sen, w’elche spater zerschlagen Avurden
; auf diese Art kannte man

den Werth eines jeden Barren, von dem man je nach Bediirfniss

absehnitt (Her. 3, 96;. Solche Schatze hatten die eranischen

Konige mehrere, xllexander findet solche in Babylon (Arrian.

Anab. 3, 16. 3 , in Susa ib. 3, 16. 7)^ in Persepolis und Pasar-

gada ib. 3, IS. 10). Die Schatze der Achameniden Avaren sehr

bedeutend, nach Strabo (XV, 731) sollen die Griechen ausser den

in Babylon A orgefundenen Eeichthumern, in Susa und der Persis

40 — oOOOO Talente gefunden haben. Andere behaupten, die aus

Eran nach Ekbatana gebrachten koniglichen Gelder hatten 180000

1 Aus einer bei Tabari ,2, 341^ erhaltenen Xachricht muss man schlies-

sen , dass diese Steuererhebung bald nachMssig aiisgefiihrt vurde , denn es

Avird dem Khosrav II zum Vorwurf gemacht, er habe dreiundzwanzigjahrige

Kiickstande auf einmal erhoben. Die Sache scheint mir aber sehr unwahr-

scheinlich : es handelt sich wahrscheinlich um eine driickende Massregel, fur

Avelche die angeblichen Riickstande den VorAvand hergeben mussten.
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Talente betragen. Es war wol so ziemlich in jeder Provinz einer

Oder aiich mehrere solche Schatze (cf. Shahii. 1990, 1), auf welche

der Grosskonig Anweisungen aiisstellte; der Zustand des Landes

erforderte, dass dieselbeii an festen Platzen aufbewahrt werden

mussten
,
damit nicht unversehens Rauber sicli der grosskonig-

lichen Gelder bemachtigten
;
daher die verschiedenen Gazakas

und Ganzakas, in neuerer FormGanja Jazen Jaz-

naq Jazz und Gliazna oder Ghaznin und

welche in der Geographie manche Verwirrung anrichten.

Diese Schatze bestanden zwar znm grosseii Theile, aber doch

nicht ausschliesslich aus Edelnietalleii. Das Konigsbuch zahlt

(2015. 1 flg.) nicht weniger als acht Schatze des Khosrav II auf,

welche verschiedene Nanien fiihrteii und zum Theil auch aus

verschiedenen Gegenstiinden bestanden haben ; wie aus den An-
gaben (p. 2031. 2035 erhellt, befanden sich darunter Beutel niit

je 12000 Dirhem gemiinzten Geldes, aber auch Edelsteine und

namentlich kostbare KleiderstofFe und Pelze; die letztern Gegen-

stande bedurfte der Grosskonig sehr haufig zu Geschenken. Ganz

ahnlich ist auch der Schatz des Khosrav II beschatfen gewesen,

den Herakliiis in Destagerd vorfand (Theophan, I, 494) : es w’ar

da Aloeholz . Seide, Pfeifer, sehr viele Kleider von Linnen,

Zucker, Ingwer, seidene Kleider, gewirkte Tapeten und Silber

in Barren, — Die Yerwaltung des Reiches machte verschiedene

hohe Aemter noting, deren Trager sich in der Nahe des Gross-

konigs aufhielten ,
die zwar leider im Konigsbuche nicht genau

unterschieden werden, liber welche aber die Armenier recht dan-

kenswerthe Aufschliisse geben. Ein Verwaltungsbeamter war wol

die Persdnlichkeit, welche wir als den ersten Minister des Gross-

konigs bezeichnen miissen, der im Kdiugsbuche gewohnlich den

NamenDestur, beiElisaeus grosser Befehlshaber vzruk hramana-

tar Elis. p. 41) oder Chiliarch der Aider [hazaiapet areat Elis,

p. 4T; fiihrt. Wie schon Patkanian henierkt hat, darf man sich

unter diesem Chiliarchen nicht etwa eine militarische Wiirde

vorstellen, sondern den hochsten Civilbeamteu des Reiches h,

denselben, der beiHesychius (6, 33) a!Iapa7:aT£i; genannt wird, wo-

mit auch a!Ia|5ap{Tr^; bei Ktesias (Pers. 46; identisch sein diirfte,

1 Cf. Corn. Xepos, Conon c. 3. Chiliarchum
.

qui secundum imperii

graclum tenebat.
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wenn man annimmt, dass es verschrieben sei statt aCapajStrrj;.

Ferner der oberste Schreiber der Arier (Lazar, p. 109) , der Chef

der grosskdniglichen Kanzlei, der Obercassier (hamarakar Se-

beos 3 , 6) ^ wol geiiau verbunden, wo nicht identisch mit dem

Schatzmeister oder Finanzminister oder XTr^^xaToav cpdXaS

bei Xen. Cyrop. 8,1.9). In engster Beziehung zu der Schatz*-

verwaltung stehen wol auch die Kleiderverwalter
,
deren die Ar-*

menier zwei nennen: den Chef der jNIagerkleider (Faustus 4, 47)

nnd den Chef derKleider von Segestan (Faust. 4^ 45. Lazar. 151.

J67), dasAmtist schon alt und findet sich auch bei denHebraern

(2 Reg. 10, 22. 22, 14) . Der Magazinverwalter (Hambarakapet oder

Ambarakapet Faust. 4, 48. Laz. p. 151. 1 54. 167) hatte dieVerwal-

tung der in natura eingelieferten Gegensttode. Mit demSchatze des

Konigs standen auch die Archive des Grosskonigs (devan oder di-

van) in Verbindung, in welchen die Entschliessungen des Gross-

konigs niedergelegt warden, sowie Rechnuiigen und andere wich-

tige Documente, auch Prophezeiungen (cf. Shahn. 1992, 4 . Die

kdniglichen Annalen, welche von einem der Schreiber gefiihrt

wurden, waren gleichfalls dort zu linden. Enter ihnen und

unter den Satrapen standen natiirlich noch eine grosse Anzahl

Verwaltungsbeamte von geringerem Range, iiber welche wir

genauere Nachrichten nicht mehr haben.

Die Zwecke, fiir welche die Schatze des Grosskonigs be-

stimmt sind, werden mehrfach aufgezahlt. Hat der Koiiig die

Pflicht Schatze zu satnmeln, so liegt es ihm auch nicht minder

ob, dieselben wieder in IJmlauf zu bringen, das blosse Aufspei-

chern derselben wird schwer getadelt. Der Grosskdnig soil mit

Hiilfe seines Schatzes dffentliche Hauten ausfiihren und gemein-

niitzliche Arbeiten untemehmen, wie Wasserleitungen, Briicken,

die Erbauung von Karvanserais. Er soil ferner die Bedlirftigen

unterstiitzen
,

verarmten Landwirthen Yieh und Getreide zur

Aussaat spenden, endlich auch geradezu Almosen geben und
fromme Stiftungen an Feuertempel machen. Der wichtigste

Zweck des Schatzes aber, der Allem vorgeht, ist die Unterhaltung

des Heeres, welches nur durch richtige und ausgiebige Besoldung

an seinen Gebieter gefesselt werden kann. Nur durch ein statt-

liches Heer vermag sich der Grosskdnig im In- und Auslaiide in

Achtung zu erhalten und dadurch die Sicherheit seiner Untertha-

nen zu befdrdem. — In engster Beziehung zum Grosskdnige
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sind endlich auch die auswartigen Angelegenheiten zu denkeii,

da ihm die Eutscheidung darliber, ob Krieg oder Frieden sein

solle, allein zustand. Ein ununterbrochener Verkehr mit dem
Auslande bestand nicht, iiothigenfalls schickte man sicbGesaudt-

schaften von mehr oder minder freundschaftlichem Charakter.

Gar oft war die iiberbrachte Botschaft nur Nebensache, ja ein

blosser Yorwand, und der Gesandte nicbts weiter als ein Spion.

Ein Fall dieser Art ist die Gesandtschaft, welche Khosrav I an

Belisar abschickte (Procop. B. P. 2, 21 i, von der wir oben p. 433

erzahlt haben, und das Konigsbuch (1404^ 5 v. u.) gestebt ge-

radezu, dass ein Hauptverdienst eines tiichtigen Gesandten darin

bestebe, sowol die Gesinnungen als die Streitkrafte des Reicbes

auszukundscbaften, in welcbes er gescbickt w^urde. Aus diesem

Grunde bebielt man Gesandte oft lange ziiriick, wenn man
glaubte, dass ibre Meldungen die Absicbten des Grosskonigs

durchkreuzen konnten, oder liess sie auch gar nicbt vor. Wir
erinnern nur an die Schicksale der atbeniensischen Gesandten

unter Darius II (Bd. 2, 428) , an die Zuriickhaltung des griecbi-

scben Gesandten unter Kbosrav I, die Behandlung anderer un-

ter Hormisdas IV (s. o. p. 465). Bei wichtigen Verbaiidlungen

dauerte eiue solche Gesandtschaft oft mehrere Jabre, wie die des

Ized Gushasp unter Khosrav I (s. o. p. 449); war Friede zwiscben

zwei Reichen, so gingen Gesandte mit Gescbenken bfter bin und
her, wie zwiscben Yezdegerd I und seinen Zeitgenossen (s. o. p.

343). Der schriftliche Verkehr der Gesandten mit ihren Herren

war naturlicb ausserst unsicher und Depeschenfalschungen waren

nicbt selten; eine solche iibte schon Eumenes s. o. p. 18), spa-

ter Bebram Cobin (ib. p. 473j und Heraklius (ib. p. 50S).

Wir baben nun lange genug von den Recbten des Grossko-

nigs gesprochen, es wird nun Zeit sein auch von seinen Pfiichten

zu sprechen , die er obne Zweifel auch hat ,
wenn auch weniger

gegen seine Untertbanen ,
als gegen den Ilerrn, der ihm seine

Wiirde iibertragen bat. Wir wenden uns, um diese Pflicbten zu

erfabren , wdeder an das Avesta , aus welchem bervorgebt, dass

Abura Mazda den Yima berufen hat als Erniiberer
, Beschiitzer

und Aufseher der Welt (Vd. 2, 12 fig.). Das Ernahren der XJnter-

thaiien fand nun zunachst dadurch statt, dass der Grosskonig

dafiir sorgte, dass alle Vorrichtungen , deren man bedurfte um
das Land zu bebauen, wie Kanale etc., in Stand gehalten und
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alles ertragsfahige Land auch wirklich bebaut wurde , damit es

an Speise und Trank nicht mangle. Gleicherweise hatte der

Grosskonig aucb im Falle eines Missjahres dafur zu sorgen, dass

rechtzeitig die nothigen Einkaufe gemacht wiirden
,
damit keine

Hungersnoth entstehe. Im weiteren Sinne kann man wol auch

gewinnbringende Kriegsziige hieher rechnen
;
denn dass ein gros-

ser Kdnig auch ohne besondern Grund ein fremdes Land init

Krieg iiberziehen diirfe, daran zweifelte Niemand, die Recht-

massigkeit oder Unrechtmassigkeit eines Krieges wurde erst durch

den Erfolg bemesen. Von hervorragender Wichtigkeit war der

Grosskdnig in seiner zweiten Eigenschaft als Beschiitzer seiner

Herde gegen Feinde, welche sie anzugreifen trachteten. Der

Grosskonig war der oberste Feldherr des eranischen Reiches^ und
in der Zeit der Kraft Hess er es sich auch nicht nehmen

, sein

Heer persdnlich anzufiihren^ sowol im alten, als im neuenReiche.

Unter den Abtheilungen seines Heeres war wol diejenige die vor-

nehmste , welche den Dienst um seine Person hatte
; es bestand

dieselbe seit alter Zeit aus 1000 aiiserlesenen Reitern und 1000

Lanzentragern (500fxr^Xocpopoi, cf. Aelian. Yar. hist.9, 3). Siebeglei-

teten den Grosskdnig bei feierlichen Aufzugen^ bei welchen auch

die kdniglichen Verwandten dem Haupte ihres Geschlechtes folg-

ten, wahrend dieser selbst auf prachtvollem Wagen einherfuhr.

Die Zahl der Verwandten wird auf 15000 angegeben (Herod. 7,

40. 41. Curt. 3, 3. 7 u. 8]. An sie schloss sich die Schaar der

Unsterblichen an, welche Herodot, Xenophon und Curtius

(Her. 8, 83. 113, Xen. Cyrop. 7, 3. 66, Curtius 3,3. 7) auf 10000

angeben. Sie hiessen die Unsterblichen^) , weil jeder durch Krank-
heit oder Tod abgehende Soldat sofort ersetzt wurde, so dass die

Zahl der Leibwache immer die gleiche blieb. War der Gross-

kdnig zu Hause, so wurde den Unsterblichen ein besonderer Hof
des Palastes zum Aufenthalte angewieseii

, auf Reisen umgaben
sie das Zeit des Herrschers (Heraclid. Cum. frg. 1), Diese Ein-
richtung iiberdauerte das Achamenidenreich , wir linden die Un-
sterblichen auch unter den Sasaniden

,
sowol in abendlandischen

Quellen (Socrat. 7, 20. Procop. B. P. 1, 14', als in niorgenlan-

dischen
l Elisaeus p. 203) . Ein Fiihrer der Leibgarde erscheiiit

1] Bei Josephus 'Antiq. 14, 13. 5} werden auch iXiuOtpoi genannt; ich

glaube, dass dieses Wort dem neup.
,
azad, frei, adelich entsprechen soil.
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ofter bei den Armeniem (Pushtipan salar) . Ausser der Leibgarde

erheiscbten die Bediirfhisse des Landes auch in friedlicben Zeiten

die XJnterhaltung zahlreicher Truppen, als Besatzungen verschie-

dener fester Platze und Stadte; sie durften vieifach aus Mieths-

truppen bestanden haben , welche auf Kosten des koniglichen

Schatzes oder der Satrapen unterhalten warden. Stand aber ein

Krieg bevor, so machte der Grosskonig von seinem Bechte Ge-
branch, die ihm untergebenen Koiiige und FUrsten mit ihren

Contingenten zur Heeresfolge aufzubieten. Unter kiaftigen, krie-

gerischen Herrscheni waren solche Aufgebote haufig genug, und
es wurde ihnen gewiss auch meistens recht gerne gehoicht, vor-

ausgesetzt, dass man zu der Fiihrung Vertrauen hatte und der

Zug Aussicht auf Beute gewahrte; durch die letztere kain Reich-

thum in das Land, und wir konnen leicht ermessen, dass Zlige,

wie die des Kyros nach Lydien oder die des Khosrav I nach An-
tiochien, ^icht bios den Grosskonig, sondern jeden Theilnehmer

bereicherten. Wir werden nicht irren , wenn wir zur Zeit der

Bliite des eranischen Reiches die Kriegsbeute als eine standige

Einnahmequelle in Rechnung bringen. Ein solche s Aufgebot

fiihrte eine sehr bunt gemischte Menge zusammen
, die Mann-

schaft jedesDistriktes schaarte sich um ihren Konig oder Fiirsten,

der sie aufgerufen hatte, ihin allein hingen sie an, wahrend die

Sache des Grosskonigs ihnen gleichgiiltig war
; die Zustande mils-

sen ganz ahnliche gewesen sein wie die in keltischen Heeren,

welche Walter Scott in seinem Waverley so anschaulich beschrie-

ben hat. Dass die aufgebotenen Volker ziemlich vollzahlig ka-

men, sehen wir nicht nur aus dem Verzeichnisse des Heeres

unter Fiihrung des Xerxes bei Herodot (7, 61— 99), sondern

auch aus der Aufzahlung der Truppen des letzten Darius bei

Arrian (Anab. 3, 8. 2), aber die Massen waren, wie wir durch

Herodot wissen, ebenso verschieden in ihrer Bewaffnung, als sie

es in ihren Sitten, Trachten und Sprachen waren. War die auf-

gebotene Mannschaft zusammengekommen ,
so suchte man die

Gesammtzahl zu erforschen. Xeixes that diess in der Weise

(Her. 7, 60), dass er 1 0000 Mann moglichst enge aneinanderge-

schlossen auf einem Platze aufmarschiren Hess; den Raum, den

sie einnahmen, bezeichnete man genau und umschloss denselbeii

mit einer Mauer, welche bis an den Nabel eines Mamies reichte

;

in diese Mauer wurde daiin das Heer nach und nach aufgestellt.
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bis die Zahluiig vollendet war. Spater war eine andere Methode

gebrauchlich, welche Procopius ^B. P. 1, 18) beschreibt. Der
GrosskOnig^ auf seinem Throne sitzend_, musterte das Heer_, wel-

ches vor ihm vorbeizog, wobei jeder Soldat einen Pfeil in bereit

stehende Kdrbe niederlegte. DieseKorbe wurden mit dem konig-

licheii Siegel versiegelt; bei der Zuriickkunft des Heeres musste

jeder Soldat seinen Pfeil wieder zu sich nehmen, die zuriickblei-

benden Pfeile zeigten die Zahl der Gebliebenen an. Liess nun
aber auch die Starke des eranischen Heeres nichts zu wiinschen

iibrig^ so war es urn so schwieriger dasselbe zu fiihren, denn auch
dieses Heer glich bios einer Herde^ welche ihren Hirten ver-

langte , und ihre Pflicht gethan zu haben glaubte, wenn sie wil-

lenlos den Befehlen derer folgte , welche iiber sie gesetzt waren.

Dem medischen Kyaxares wird das Verdienst zugeschiieben

{Her. 1, 103) , dass er zuerst die Heere in Abtheilungen zerlegt^

diese Abtheilungen in Reiter und FussgSnger getheilt und nach
den Waffengattungen geordnet habe, wahrend friiher die Heere
ohne solche Abtheilungen marschirten. Diese einfache Abthei-

lung nach dem Decimalsysteme in Abtheilungen von 10, 100,

1000, 10000 Mann linden wir bei Herodot (7, SI), die ganz nahe

verwandte in 50, 100, 1000 und 10000 Mann imAvesta; letzteres

Buch fiigt noch eine hdhere Abtheilung, die Unzahlbaren {ahah-

stai bei, die jedenfalls iiber 99999 Mann betragen haben wird

lYt. 5, 54. 58. 117. 10, 43. 13, 48. Yd. 7, 137. 139). Die also

abgetheilten Divisionen scheiden sich ais Reiterei und Fussvolk

von einander, auf die erstere wurde bekanntlich das Hauptge-
wicht gelegt, wie ja auch Eran trelfliche Pferde lieferte. Die Rei-

terei war von grossem Nutzeu fiir die Eranier, wenn sie sich in

die grossen Ebenen wagten, die an ihren Granzen gegen Norden
und Westen lagen, wahrend ihre Feinde in dem gebirgigen Eran
nur wenig Gebrauch davon machen konnten. Auch die Schleu-

derer konnten sehr unbequem warden
;
wie wir aus Xen. Anab.

3, 3. 6 fg. sehen. In spaterer Zeit lobt Procop (B. P. 1, IS) be-

sonders die Bogenschiitzen. Die Befehlshaber iiber die Truppen-
abtheilungeii wurden urspriinglich nach der Tiichtigkeit gewahlt,

weder Kyros noch auch Darius kiimmerten sich darum, ob ihre

Feldherren dem Persei*stamme angehorten oder nicht, wenn sie

nur tauglich waren. Unter Kyros sind Tabalus’ und Harpagus
Meder, aber sie warden doch mit hohen Aemtern betraut. Von
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deuFeldherren, welche Darius in seiner grossen Inschrift nennt,

sind Takhmacpada (2,82], Vindafra (3,83) Meder, Dadarshis (2,

29) ein Artnenier
;
auch der nach Griechenland geschickte Datis

war nachHerodot (6, 94) ein Meder. Schon unter Xerxes wird aber

diess anders, diePerser drangen sich in alle hoken xind gewinnrei-

chenPosten ein, wie man aus demVerzeichnisse seiner Heerfiihrer

sehea kann (Bd, 2, 380), unter ihnen befinden sich nur Persei',

und diese Gewohnheit nahm spater so zu, dass die Fiihrerstellen

erblich warden, wie wir gesehen haben. Nur die oberstenFiihrer

von 10000 und von 1000 Mann warden librigens vom Kbnige er-

nannt, derFiihrer von 10000 ernannte die niederen dber 100 und
10 Mann, dabei wird er genothigt gewesen sein auf die Stamm-
verhMtnisse gebiihrend Riicksicht zu nehmen, wenn er andere

als Miethstruppen commandirte. Friiher wird es schon Sitte ge-

worden sein, das Heer in drei Theile zu theilen, einen rechten

und einen linken Flligel und das Centrum, bei dem letztern hatte

der Konig seine Stelle Bd. 2, 384). Die Ausriistung der Trup-

pen war bei den eranischen Mannschaften ziemlich dieselbe , nur

in Nebendingen unterschieden sich die einzelnen Provinzen von

einander, wie man aus den Mittheilungcn Herodots (7, 61. 62.

64. 66) sehen kann
;
betont wird

,
dass dieselbe von den 3Iedern

ausging, Sie bestand bei demFussvolke ausSchilden von Flecht-

werk, Kocher, Bogen, Wurfspiess und Sabel, die Reiter trugen

einen Schuppenpanzer; als vornehmste Art zu kampfen gait aber

in der altesten Zeit der Wagenkampf (vgl. Curt. 4, 1, 1. 5, 10.

1 2) . Bei den Reitern war nicht selten auch das Pferd mit einem

Panzer versehen. Die Riistung der Unsterblichen (Her. 7, 83.

Socrates H. E. 7, 20) war dieselbe, nur prachtvoller
, wie iiber-

haupt die Fiihrer undVornehmen sich durch Schmuck auszuzeich-

nen suchten (Her. 9, 20. 22. 63) . Blanche Schaaren scheinen eiiie

besondere Riistung oder Kampfesart gehabt zu haben, so avoI in al-

terer Zeit die Kardakes, die im Heere des letzten Darius erscheineii

(Arrian, Anab. 2, 8. 6), in neuerer die Dilimniten oder Dilemiten

(Agathias 3, 17). Sichelwagen Avaren in der alteren Zeit bei den

Eraniern im Gebrauche (Xen. Anab. 1, 8. 10), in der Schlacht bei

Arbela erscheinen deren 200 (Arrian. Anab. 3, 11. 2 flg. Curt. 4,

12. 10), Xenophon (Cyrop. 6, 1. 28) rechnet deren 300 fur eine

persische Armee. Unter den Parthern hbren wir nichts von ihrem

Spiegel, Eran Alterthumskunde. 111. 41
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GebraucBe, unter den Sasaniden erwahnt sie Lampridius (Alex.

Sev. c. 55), doch ist die Zuverlassigkeit der Angabe zweifelhaft.

Die eranischen Heere verstanden scbon friiher befestigte Lager

zu errichten (Her. 9, 15) und waren mit Belagerungswerkzeugen

bekannt (Herod. 1, 162. 168. 4, 200. 5, 115) ; dass sie auchGe-

rathe zum Briickenschlagen mit sich fuhi’ten
,
erwahnt Procop

(B. P. 2, 21). Das konigliche Zelt war durch das Bild der Sonne

kenntlichi), welches an demselben befestigt war !(Curt. 3, 3. 8 ;

als Feldzeichen nennt Curtins (1. c.) eiiien Adler mit ausgebrei-

teten Fliigeln. Das Konigsbuch erwahnt bekanntlich haufig die

konigliche Fahne, welche angeblich das Fell des Kave sein soil,

um das sich die Emporer gegen Dahaka schaarten (Bd. 1, 540)

;

diese Fahne erwahnt auch Tabari (2, 192 Koseg.) und behauptet,

sie sei aus Pantherfellen zusammengesetzt und 8 EUen breit, 12

Ellen lang gewesen. Auch imAvesta ziehen die Heere immer mit

hohen2) Bannem (Yt. 1, 11. 13, 136.. Das Heer marschirte nur

nach Sonnenaufgang unter demSchutze des Mithra (Curt. 3, 3. 8 ,

darum liebten auch die Farther keineKampfe in derNacht (Plut.

Crassus c. 29, vgl. auch Xen. Anab. 3, 4. 34 fig.) ; das Zeichen

zum Aufbruch wurde nach Curtius aus dem Zelte des Konigs

durch ein Trompetensignal gegeben ; Firdosi erw^ahnt statt des-

sen das Zeichen mit der Kesselpauke (tj^) ,
oder den in einen

Becher geworfenen Kugeln ^ . Der Grosskonig fuhr nach der

ofter erwahnten Darstellung des Curtius auf einem prachtvollen

Wagen, in seinem zahlreichen Gefolge befand sich auch sein

Harem, seine Kinder und die zur Bedienung des Frauengemachs

gehorenden Yerschnittenen. Zum ersten Male finden wir bei

Curtius die Sitte erwahnt, dass das heilige Feuer vor dem Gross-

konige hergetragen wurde , es war diess ohne Zweifel das Feuer

Gushasp; spater horen wir ofter davon (Evagr. 5, 14; , In spate-

rer Zeit ,
schon in den Kriegen gegen Alexander

,
gebrauchten

1) Nach Xenophon Cyrop. 8, 5. 13 batten auch die Zelte anderer Wiir-

dentrager ahnliche Zeichen; ich zweifle aber, ob man die a. a. O. gegebene

Beschreibung eines eranischen Heeres als durchweg authentisch ansehen

darf.

2) Bei Caussin de Perceval, Histoire des Arabes 1, 152, wird erzahlt, dass

ein persischer Feldherr das Thor einer Stadt einreissen Hess, damit seine

Fahne helm Eintritte sich nicht zu senken brauche.

3^ Cf. Ruckert, Zeitschr. der DMG. 8, 319.
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die Eranier vielfach auch Elephanten (Lampridius Alex. Severus

<c. 56. Ammian. 25, 1. 14), und es mag sein, dass der armenische

Titel Zendkapet den Aufseher iiber die Elephanten bedeutet^)

;

bei Herodian (4, 15 i werden auch Kamele als in der Schlacht ge-

braucht genannt. Nicht iibergehen diirfen wir auch die Befesti-

gungsarbeiten der Sasaniden, namentlich des Khosrav I. Sie

waren gegen die damals so gefahrlichen Vblker des Nordens ge-

xichtet, welche durch den Kaukasus nach Eran vorzudringen

^uchten. Wir haben gesehen, dass schon Yezdegerd IT mit gros-

ser Miihe bei Derbend eine Festung anlegte und dass die Subsi-

dien ,
welche die Romer zur Befestigung des Kaukasus liefern

sollten, ein Gegenstand bestandigen Streites unter dessen Nach-

folgem wurden, bis es endlich Khosrav I gelang, sich wirklich

in den Besitz des fraglichen Geldes zu setzen. Yon der befestig-

ten Mauer, welche Khosrav I anlegen Hess und die iiber den

ganzen Kaukasus lief, spricht Masudi (2, 196), der sie noch selbst

gesehen hatte, mit Bewunderung (vgl. oben p. 463,. — In spa-

terer Zeit Hess sich der Grosskonig haufig beim Heere vertreten,

es erscheint unter den Sasaniden ein Oberfeldherr, jden die Ar-

menier Sparapet, dasKonigsbuchPehlevan nennen. In Armenien

war diese Wiirde erblich, sie wird es auch in Eran gCAvesen sein.

Die eranischen Feldziige fanden in der Regel nur im Sommer
statt (Plut. Anton, c. 40. Dio Cassius 40, 15;.

Mit der Heeresverfassung der Eranier verhalt es sich ganz

^nlich wie mit ihrer Staatsverfassung : die Einiichtung Avurde

von einzelnen erleuchteten Feldherren schon friihe geschaffen,

und ware als ein Anfang gut genug geAvesen ; man unterliess dann

aber, sie den Bediirfnissen der Zeit entsprechend fortzubilden,

und begniigte sich noch mit diesen hochst primitKen Zustanden,

als die Kriegskunst schon \del Aveiter fortgeschritten Avar. Die

Reform des HeerAvesens unter Khosrav I, von der uns berichtet

wird (Shahn. 1624 fig. Tabari 2, 227 flg.;, betraf nur die Ab-

stellung eingerissener Missbrauche in der VerAvaltung : es AAurde

darauf geachtet, dass Xiemand Sold bekomme, AA'enn er nicht

leistete, Avas er zu thun gehalten Avar, und dass jeder Soldat mit

i; Cf. Faust. 4, 43 und St. Martin bei Lebeau 3 . 2S5. In der That ist

, zhanda, im Konigsbuche ein sehr haufiges Beiwort des Elephanten.

41 ^
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den Waffen und der Eiistung versehen war, welche fiir den Theil

der Armee erforderlich war, zu der er gehorte. Wir hdren bei

dieser Gelegenheit, dass die Besoldungen von 100 Dirhem bi&

4000 Dirhem stiegen. Eine Schlacht war nach eranischen Be-

griffen eine Reihe von Einzelkampfen, den Kampfen der Home-
rischen Helden vergleichbar. Man suchte durch Prahlereien die

eigene Zuversicht zu heben und den Muth der Gegner zu schwa-

chen; solche Prahlereien werden schon von den Parthern er-

wahnt, als Crassus sich in Karrhae eingeschlossen hatte, aus der

spatem Zeit haben wir mehr Beispiele. Als der Mihran Perozes

vor Nisibis erschien (Procop. B.P, 1, 13), befahl er dem Belisar,

ein Bad fur ihn in der Stadt bereiten zu lassen , da er am folgen-

den Tage dieselbe einzunehmen gedenke und dann ein Bad be-

diirfen werde. Noch viel prahlerischer ist die Rede des Nakhora-

gan, welche uns Agathias (3, 19) mittheilt. Besonders starke und
muthige Manner traten vor und fragten, ob demand von dem
feindlichen Heere wage es mit ihneii aufzunehraen. Nicht selten

entspannen sich dann Zweikampfe, dereii einige bei Socrates (7,

18), Malalas (p. 463) und Procop (1, 13) beschrieben werden.

Wurde man handgemein, so kampfte Mann gegen Mann, die

Fiihrer suchten nach ebenbiirtigen Gegnern von gleichem Range,
denn von ihnen erwartete man

, dass sie durch ihr Reispiel die

iibrigen ermuntern sollten. Die Muthigsten stiirzten sich in das

dichteste Gewiihl, sie eilten von Fliigel zu Fiiigel, namentlich an

die Stellen, wo ihre Partei sich im Nachtheil befand und der Be-
giiin einer Flucht zu beflirchten stand

, denn wer zuerst zuriick-

wich, der hatte verloren. Sobald der Fiihrer gefallen war, gab

man die Schlacht verloren; in diesem Falle wandte sich das

ganze Heer zu unaufhaltsamer Flucht, und zahlreich sind die

Beispiele von Schlachten, welche auf diese Weise verloren gin-

gen (cf. z. B. Bd. 2, 397. 399 und oben p. 117. 143). Die

Griinde dieser Erscheiiiung sind leicht zu errathen. Erstens

fehlte es durchaus an aller Befahigung zur Selbstverwaltung

:

man stellte sich zum Kriege, weil es der Grosskonig so wollte,

man folgte den Flihrern, welche er iiber die eigenen von ihm ge-

bildeten Abtheiluiigen gesetzt hatte; Xiemand kiimmerte sich

darum, ob diese Manner ihrer Stellung gewachsen seien, Nie-

mand fragte nach den Befehlen, die sie auszufiihren hatten, Alles

diess zu erwagen
,
war Sache des Grosskdnigs und seiner Rath-
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geber. Sobald also ein solcher Fiihrer fiel, war das Heer niir

noch eine \\dllenlose Masse, die ganzlich unfahig war, sich dutch

Wahl eines neuen Fiihrers zu erganzen. Zweitens ist zu beden-

ken, dass der Einzelne nut ein sehr schwaches Interesse an dem
eranischen Gesammtstaate und an den politischen Zielen hatte,

welche der Grosskonig etwa verfolgen mochte. Die Friichte

eines Sieges, die Nachtheile einer Niederlage fielen zunachst dem
Grosskonige zu; dem Untergebenen waren sie nur insofern nicht

gieichgiiltig , als es im Falle eines Sieges Eeute zu theilen, im

Falle einer Niederlage Noth und Elend zu tragen gab, so dass

man sich gliicklich schatzen musste, unversehrt ^vieder in die

Heimath zu kommen. Ging in Folge einer Niederlage das Gross-

konigthum in Stiicke, so hatte der Einzelne nicht viel einzuwen-

den, vorausgesetzt, dass die Verhaltnisse der engern Heimath un-

geandert blieben. Im Falle eines Sieges wurden die Tapfern be-

lohnt , es wurde zu dem Ende die Zahl der Kopfe der Erschla-

genen von jedem Einzelnen vorgelegt und aufgeschrieben (Shahn.

1828, 2flg.). Der parthische Triumph, den nach Plutarch der Su-

rena nach seinem Siege liber Crassus hielt, ist wol keine parthische

Gewohnheit, sondern bios eine Yerhohnung der rdmischen Sitte

gewesen. Eine sonderbare Sitte war es, dass man den Feinden

nicht den Uebergang iiber eiuen Fluss streitig zu machen suchte,

sondern demselben die Wahl liess, ob er heriiberkommen wolle,

Oder ob er es vorziehe, dass man zu ihm iibersetze. Den altesten

Vorschlag dieser Art erzahlt Herodot (1, 206) von der Tomyris,

eine ahnliche Correspondenz berichtetTheophylact (3, 7) zwischen

Dehram Cobin und dem romischen Feldherrn Eomanus; als et-

was Gewohnliches erscheint die Sitte bei Tabari (2, 74. 194, 212

ed. Kos.)

Wir wollen glauhen, dass es den Eraniern an Tapferkeit

nicht mangelte
,
Curtius 3 ,

11. 8 erzahlt solche Beispiele , auch

sonst haben wir Beweise dafur (s. o. p. 116i; doch scheint man

sich am liebsten hinter Mauern oder sonst in gedeckter Stellung

1) Herodian. 0, 5: o’joi orpatoreoa lyo'jsi (sc. ol ^dppapot) auvEGToiTot zai

fXEvovTa, TToXspLO’j Tsyvai; dXXa 7:av to tojv avopu>v,

oTTTj ‘AoX Td>v
y

6 di^pot^ETat. otaXu&svxo; os xoj

ttoXIjjlo’j iyaaro; 4; za saurou drotvspysTat, togoDto'iI dro'/spOTjGot; 03a av tZ aprra-
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vertheidigt und keine alizugrosse Neigung zu offenen Feldschlach-

ten gehabt zu haben. Am liebsten iiberfiel man einen Feind un-

versehens, oder beunruhigte ibn aus der Feme, wie wir in den

Kriegen mit Griecben und Romern so baufig seben; List und
Verratb spielten eine grosse Rolle^ bei den einbeimiscben Trup-

pen gewabrten die Stammverbaltnisse sebr baufig Ankniipfungs-

punkte zwiscben zwei sich entgegenstebenden Heeren , bei

Mietbstruppen war das Geld ein macbtiger Hebei. Die beiden

abendlandiscben Fiirsten, welcbe in eraniscbe Gefangenscbaft

gerietben, Demetrius und Valerian, mussten fiir ibr Ungliick

nicbt die Tapferkeit, sondern die Hinterlist der Eranier verant—

wortlicb macben.

Heere von der Art , wie wir sie eben bescbrieben baben,,

konnten den Kampf aufnebmen mit andern Heeren des Morgen-

landes , w’elcbe aucb nicbt besser organisirt waren
; dass sie aber

in Scblacbten gegen die weit iiberlegene Kriegskunst der Grie-

cben und Romer unerborte Niederlagen erleiden mussten, ist be-

greiflicb genug. Die Grosskbnige baben diess aucb bald genug'

eingeseben
;

anstatt aber dabin zu tracbten, dass die Mangel der

eraniscben Heereseinricbtung beseitigt wmrden , w^elcbe die era-

niscben Niederlagen bedingten, griff man zu dem weit bequeme-
ren Mittel, fremde Truppen anzuwerben . Dieser Ausweg musste

sicb den Grosskdnigen scbon darum empfeblen, w^eil diese gemie-
tbeten Truppen nur von ibnen abbangig waren und sie bei ibnen
keine Riicksicbt auf die Autoritat der Stammeshauptlinge zu

nehmen braucbten. Die Acbameniden batten gerne griechiscbe

Mietbstruppen
,
man liebte es

,
die Griecben durcb Griecben be-

kampfen zu lassen
;
docb bezweifeln wir durcbaus nicbt, dass man

aucb damals scbon bei sicb darbietenden Gelegenbeiten die Tura-
nier und die Volker des Kaukasus gleicbfalis verwendete. Unter

den Partbern werden besonders Skytben als Hiilfsvolker ge-

nannt, worunter die Stamme der Turanier im Norden des Oxu&
zu versteben sind

;
aucb unter den Sasaniden leisten dieselben

Vblkerscbaften den Grosskonigen mebrmals Hiilfe, daneben aber

aucb die verscbiedenen Stamme der Hunnen, und es ereignet

sicb, dass die Eranier und Byzantiner sicb um die Gunst der

namlicben Stamme bemiiben und gegenseitig zu iiberbieten su-

chen. Dieses Werbesystem batte seine grossen Scbattenseiten,.

aucb abgeseben davon, dass es die einbeimiscbe Webrkraft be-
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eintrachtigte : die Miethstruppen waren kauflich fiir Jeden, der

sie bezahlte^ und darum ausserst unzuverlassig (cf. Bd. 2, 420 );

welche Verwirrung sie oft hervorbrachten ^ haben wir oben p. 84

geselien. — Der Beginn eines Eroberungskrieges oder eines

Raubzuges bedurfte eigentlich keiner besondern Recbtfertigung

;

die Frage^ welche man sich vorzulegen hatte, war die ; ob man
iiberzeugt sei, dass man starker sei als der Nachbar; wurde diese

Frage bejaht, so verstand es sich eigentlich von selbst, dass man
ihn zu imterwerfen suchte, ein Vorwand war leicht gefunden.

Man darf nur das Konigsbuch lesen, um zu erfahren^ dass es die

Eranier ganz natiirlich fanden, ihr Land zum Ziele fiir feindliche

Ziige gemacht zu sehen^ wenn kein Grosskonig vorhanden war

oder ein Schwachling auf dem Throne sass ; mit demselben Maass-

stabe werden sie auch andere Volker gemessen haben. An Be-

rechtigung zu Feldziigen konnte es eigentlich nie fehlen, weil

der Grosskonig fast nie das Gebiet inne hatte, welches er als sein

gutes Becht beanspruchte , denn die Perser betrachteten sich als

Herren von JAsien Her. I, 4
;

9
, 116 )^ nur wurde dariiber ge-

stritten, ob der Grosskonig ein Meder oder ein Perser sein solle

'Her. iy 127 . Diod. 11^ 6 , Nicol. Dam. frg. 66). Lange genug

haben die Grosskonige das Reich des Kyros beansprucht (cf. oben

p. 141 . 243 . 284); nach dem Tode Shapiirs II scheint sich die

Erinnerung an den alten Zustand verloren zu haben; die Kriege

der spatern Sasaniden waren mehr auf Gelderpressung als auf

Landerwerb gerichtet, nur Khosrav II diirfte grossem Ehrgeiz

in der Zeit seines Glucks besessen haben. Schon unter den Sa-

saniden erkannte man drei grosse Kaiser an, welchen von Rechts

’wegen die gauze bewohnte Welt gehorte, den Kaiser von China,

den Grosskonig und den romischen Kaiser. Als Gidnze gegen

Norden gait der Oxus , sie wurde von Vararan V mit einer Saule

bezeichnet (Shahn. 1546 ^; weiter westlich bildete der Kaukasus

dieGranze (Her. 3 ,
97 ), derKur war nach Faustus

;
5
, 13 . 15

)
die

Granze gegen Albanien und Iberien. Nordlich vom Oxus gehort

das Land wenigstens demRechte nach dem Kaiser von China; die

Granze gegen Rom wurde nicht so genau bestimmt, wir wissen

aber, dass sie anfangs derEuphrat, spater der Tigris war. Nachdem

die romische Republik aufgehort hatte und ein Herrscher an der

Spitze des romischen Staats stand, sehen wir diese beiden Gross-

konige sich gegenseitig begriissen und auf ihrem Gebiete bewir-
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then (Vellej. Paterc. 2, 101). Khosrav I nennt den Justinian sei-

nen Binder (Menander p. 353 ed. Bonn.). Zu keiner Zeit fehlte

es an Unterkonigen’, die man als unrechtmassig betrachtete; in

der mythischen Zeit sind sie aus dem Geschlechte des Usurpa-

tors Dahak, so Kakvi in Babylon (Bd, 1, 551) , Mihrab in Kabul

(ibid. 567 j, ebenso die Schlangenkinder in Armenien; gewiss hat

man auch in historischer Zeit die unrechtmassigen Konige auf

denselben Stamm zuriickgeleitet. — Forderte der Grosskonig von

einem andern Konige oder Volke Unterw^erfung
,

so pflegte er

Wa^er und Erde zu verlangen (Her. 4, 126; 5, 18; 6, 48; 7,

32. 131); in spaterer Zeit hbren vrir nichts mehr von diesem

Gebratiche , doch mbchte ich darum nicht glauben^ dass er ganz

vergessen wurde, denn die Forderung scheint ihren Griuid in

einem gewissen mystischen Bande gehabt zu haben, welches man
zwischen dem Grosskonige und der Erde und dem Wasser vor-

aussetzte. Belehrend ist in dieser Beziehung eine Erzahlung,

welche wir sowol bei Faustus (4, 54) als bei Procopius (B. P.

1, 5) mitgetheilt finden. Shapur II war nach Gefaiigennehmung

des Armenierkonigs Arshak zweifelhaft, ob er denselben absetzen

oder ob er wagen solle ihn nochmals nach Armenien zurtickzu-

senden, nachdem er sich friiher schon mehrfach als treulos erwie-

sen hatte. Er berieth sich dariiber mit den Magern^ Chaldaern

und Astrologen , und diese riethen ihm, eine Quantitat Erde und
einen Krug mit Wasser aus Armenien kommen zu lassen, die

Erde mit Wasser zu befeuehten und damit zur Halfte das Zeit

belegen zu lassen , in welchem die Unterhandlungen mit Arshak
gefuhrt wurden ; zuerst solle der Kbnig mit Arshak in dem Theile

des Zeltes verhandeln, welcher aus persischer Erde bestand; wenn
die Unterhandlungen bis zu einem gewissen Abschlusse gekom-
men seien ,

solle er ihn bei der Hand nehmen und auf die arme-

nische Erde fuhren_, und wohl Acht geben, %vas er dort sage. Es
zeigt sich bald, dass Arshak auf persischer Erde die demiithigsten

Entschuldigungen macht, aber sofort in den Ton des grossten

Hochmuths und Ungehorsams verfallt, sobald er auf armenischer

Erde angekommen ist. Hierher gehort weiter eine Geschichte,

welche Tabari (2, 280 Koseg.) erzahlt. DieAraber schickten, ehe

sie den entscheidenden Krieg gegen Yezdegerd III begannen,

nochmals eine Gesandtschaft an ihn
, um ihn aufzufordem

, ent-

w eder den Islam anzunehmen oder Tribut zu bezahlen. Statt des
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letztern gab der Grosskonig dem Gesandten, um ihn zu verhoh-

nen, eine Erdscholle, die dieser aucb willig annahm und auf sei-

nem Kamele mit sich fiihrte. Als der Grosskonig ‘seiaem Feld-

herrn Rustem^ der als Astrologe geriihmt wird, erzahlte. was er

gethan babe, wurde dieser sehr besorgt und scbickte Leute ab,

welche die arabischen Gesandten verfolgen und ibiien die Erd-

scholle wieder abnelimen sollten; denn, so sagte Rustem, w'^nn

ihr sie erreicht
,

so werden wir miser Land wieder gewinnen, ge-

lingt es eucb nicht sie einzuholen
,

so wird euch Gott euer Land

und eure Sohne nehmen. Die Gesandtschaft ivurde natiirlicb

nicht eingeholt , und der Untergang des eranischen Reiches war

im Rathschlusse des Himmels unwiderruflich beschlossen.

Die dritte wichtige Pflicht des Grosskonigs war
,
Rube und

Ordnung innerhalb der eigenen Herde zu erhalten; es geschah

diess vermittelst des Rechtes, ivelches der Grosskonig als oberster

Richter in eigener Person oder durch den Mund der ihm unter-

gegebenen und von ihm angestellten Richter ausiibte. Quelle

des Rechts ist dasGesetz, im Eranischen data, neup. »3b, dM, ge-

nannt (cf. Bh. 1, 23, NRa 21 und Yc. 9. 32), einWort, welches un-

serm Gesetz so nahe als mbglich entspricht. Im Avesta findet

sich haulig noch ein anderesWort, namlich tkaesha, neup.
^

kesh, es bezeichnet sowol abstract das Herkommen, das Gesetz,

als auch concret den Richter selbst. Wie auch sonst im Alter-

thume ist in Eran das Recht mit der Religion auf das Innigste

verwandt, und es kann uns nicht befremden, wenn wir im Avesta

das Recht (tkaesha) mit dem Glauben (varena) zusammengenannt

linden (Y^*. 13, 23. 24; 17, 10); man wurde aber irren, wenn man

glaubte, es sei die Ausiibung der Rechtswissenschaft lediglich an

den Priesterstand gebunden geiveseii; das Avesta fiihrt denRich-

terstand vielmehr zuriick auf einen gewissen Urvakhsya oder Ur-

vakhsaya (Y9. 9, 31), den Bruder des Kere^acpa und Nachkom-

men des Thrita , also wol einen Angehorigen des Kriegerstam-

mes. XJebrigens ist es unzweifelhaft, dass das Richteramt haufig

Magem anvertraut war (cf. oben p. 246), einen Mager als Richter

finden wir in Armenien (Elisaeus p. 40, 6). Dass ein geordnetes

Reich einen Richterstand schon friiher haben musste , ist natiir-

lich; bestimmt finden wir Richter unter Kambyses (Her. 3, 31)

erw^int. Leber die einzelnen Satzungen des persischen Rechts,

namentlich des Privatrechts, sind wir leider ungeiiligend unter-
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lichtet. Da der Grosskonig als Quelle alles Reckts angesehen

wurde^ so gilt es im Shahname unabanderlich als eine der Haupt-

pflichten des Konigs, selbst Recht zu sprechen, und zwar offent-

lich. Es ist diess einFall, in welchem die alte eranische Volksan-

schauung in Conflict gerathen sein muss mit der von den Assyrern

und Medera ererbten grosskoniglichen Etikette, welche den Un-
terthanen die Person des Grosskonigs nur in den seltensten Fal-

len schauen Hess. Das Recbt, seine Unterthanen zu richten, iibte

der Grosskonig gleichmassig iiber alle Stande, den Priesterstand

nicbt ausgenommen; wir erinnern ausser an den etwas unregel-

massigen Vorgang der Magophonie unter Darius I, auch an die

Bestrafung der Mager durch Yezdegerd I (Socrates, Hist. eccl.

7,8). Das Rechtsprechen des Konigs fand wol urspriinglich un-
ter einem Thore (duvara) Statt, bei welchem Alle , die da zuho-

ren wollten, sich versammeln konnten. Fiir die spatere Zeit mag
wol Philostratus (Vita Apoll. 1, 25) Recht haben, wenn er den

Ort , an welchem der Konig sass
, nach Art des Himmels bemalt

sein lasst, zum Zeichen, dass der richtende Konig an der Stelle

Ahura Mazdas stehe; kleine goldene Vogel sollten die Rachegot-

tinnen vorstellen. Der Theil des eranischen Rechts, iiber den wir

noch am besten unterrichtet sind, ist das Strafrecht. Nach einer

freilich unverbiirgten Nachricht iShahn. 1898, 10 flg.) soil Zara-

thustra befohlen haben. Sunder, welche sich vomRechte abwand-
ten, ein Jahr lang zu ermahnen, wenn sie sich in dieser Zeit

nicht bessern, zu todten. Nach Strabo (XV, 733) wurde Hoch-
verrath mit Abhauen des Kopfes und des Armes bestraft. Diese

Nachricht wird durch unsere iibrigen Quellen theils bestatigt,

theils ergtozt. Ungemein haufig finden wir in der grossen In-

schrift des Darius das Schicksal der ergrificnen Hochverrather be-

schrieben. Die Gefangenen werden zuerst an das konigHche Hof-
iager gebracht und dort grausam verstiimmelt, namentlich werden
ihnen Nase und Ohren abgeschnitten

; nachdem man sie in die-

semZustande demVolke gezeigt hat, werden sie nach der Haupt-
stadt des Districtes gebracht, in dem ihre Emporung stattgefun-

den hat, und dort hingerichtet. So stirbt Fravartis in Ekbatana,

Citratakhma in Arbela, Naditabira in Babylon; demselben grau-

samen Verfahren Hess auch Alexander nach Ergreifung des Bes-

sus seinenLauf (Arrian. Anab. 4, 7. 1 flg. Curt. 7, 10. 10); aus

demselben Grunde wurde auch dem jiingem Kyros nach seinem
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Tode das Haupt und die rechteHand abgehauen (Plut. Artax.

c. 13]; nicht verschieden behandelte man den Leichnam des

Crassus (s. o. p. 110], ebenso haben vnr gehort, dass noch Khos-
rav II (Theophyl. 5, 5) den Brysacius mit abgescbnittener Nase
und Obren seinen Gaslen vorfiihrte und hinrichten Hess , nach-

dem man ihn genugsam verhdhnt und beschimpft glaubte. Aus-
wartige Konige, welche besiegt worden waren, pflegte man nicht

zu todten; auch im Falle, dass man sie des Thrones unwiirdig

hielt, beachtete man ihre angestammten Rechte und ihre Wiirde

(cf. Her. 3, 15). Man erlaubte ihnen zwar nicht in ihrem eigenen

Lande zu bleiben, wies ihnen aber in Eran selbst einen passen-

den Wohnort an. Wir erinnern an Astyages, Krosus und Nabu-
nit (Bd. 2, 268. 284. 288); auch dem Psametik war ein ahnliches

Loos zugedacht, das nur durch seine eigene Schuld sich an-

derte (1. c. p. 297). In spaterer Zeit sprechen Armenier und By-

zantiner oft von demSchlosse derVergessenheit, das inKhuzistan

lag, und wohin gefangene Konige geschickt wurden (s. o. p. 321)

.

In diesem Schlosse (Faustus 5, 7. Procop. B. P.1, 5) blieben die

meisten wol bis zumEnde ihres Lebens, wahrend es doch Einzel-

nen gelang wieder von da in die Oeffentlichkeit zu treten , wie

QobadI undKhosrav III von Armenien. Sehr haufig pflegte man
jedoch gefangene Konige zu blenden und sie dadurch fiir alle

Zeiten untauglich zur Ausiibung des koniglichen Amtes zu ma-
chen. Auch sonst wurden alle Vergehen strenge geahndet, nicht

bios an dem Schuldigen allein, sondern auch an dessen ganzer

Familie : Intaphernes wird mit seinen Sohnen und Verwandten

hingerichtet, als er sich gegen den Darius vergangen hat, und es

ist eine Gnade des Grosskonigs, dass einGlied von derVerwandt-

schaft gerettet wird Her. 3, 118. 119). Aehnlich wird unter

Khosrav I Mebodes mit seiner ganzen Familie hingerichtet (s. o.

p. 420), und es ist eine Gnade des Yezdegerd II, dass er den Soh-

nen Hmayeaks das Leben schenkt (p. 368). Um ein Gestandniss

zu erzwingen, w endete man Tortur an Her. 3, 130). Auf fal-

sches Urtheil in Folge von Bestechung stand die Strafe der Kreu-

zigung (Her. [7, 194). Ueberhaupt sind die Strafen alle sehr

strenge und grausam; im Konigsbuche finden wir daher den

Scharfrichter haufig in der Nahe des Grosskonigs. Aus-

ser Enthauptung und Kreuzigung wird noch von Zerquetschun-

gen bei lebendigem Leibe gesprochen, Einschliessungen inTroge,
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Steinigen, Schinden bei lebendigem Leibe scbeinen haufig genug

gewesen zu sein. Nach Xenophon (Anab. 2, 6. 29) wurde Me-

non wegen des jiingern Kyros eiii ganzes Jahr lang gepeinigt.

Ein Urtheil, welches einmal gefallt war, konnte nicht mehr wi-

derrufen werden (Diodor. 17, 30). Wie aber der Grosskonig strafen

konnte, so vermochte er auch zu begnadigen. Man verurtheilte

Niemanden wegen eines einzigen Yergehens; wie bei dem Ge-

richte nach dem Tode wog der Konig gute und bose Thaten ge-

geneinander ab. Dem Sandokes eiiasst Darius die Kreuzesstrafe,

welche er verdient hatte, in Anbetracht seiner andern Verdienste.

Andere Zeichen der Gnade des Grosskonigs sind: Schenkungen

an die Feuertempel, Steuernachlass, Erbauung von Karvanserais

(Shahn. 1S29;.

Wir haben bereits gesagt, dass der Grosskonig thun konnte

was er wollte; in dieser iibergrossen Machtvollkommenheit lag

aber fur ihn eine grosse Gefahr , da es seinem eigenen Ermessen

iiberlassen blieb ,
was er in Anbetracht der Yerhaltnisse wirklich

thunkonnte und was er unterlassen musste. Es ist keine Frage, dass

Thatkraft und grosse Strenge ein wesentliches Erfordemiss eines

eranischen Grosskonigs waren, denn es fehlte nie in seiner Urn-

gebung an unruhigen Elementen, die nach Yeranderuug begierig

waren, weil sie dabei zu gewinnen hofFten; gute und bdse Regen-

ten wurden von diesen Elementen gleichmassig bedroht und auf

die patriotischen Gesinnungen der eranischen Grossen war wenig

zu rechnen; dieselben scheuten sich nicht mit deiiFeinden des

Yaterlandes Yerbindungen anzukniipfen in einer Weise ,
welche

nicht bios ihren Mangel an Vaterlandsliebe, sondern auch ihre

Kurzsichtigkeit verrath. Schon im Alterthume horen \^*ir
,
dass

der Sohn des von Darius so hoch geehrten Zopyrus zu den Athe-

nem entflieht (Her. 3, 160); in spaterer Zeit, unter den Parthem,

mehren sich diese Beispiele : Tiridates wollte von den Romern

auf den Thron der eranischen Konige gesetzt werden und ver-

sprach nach ihrem Willen zu regieren (s. o. p. 127); wir wissen,

dass offers Gesandtschaften parthischer Grossen nach Rom ka-

men, um einen von den dort lebenden arsakidischen Priiizen als

Thronpratendenten zu rufen ;
in der Zeit der Sasaniden sehen wir

gleichfalls Prinzen aus koniglichem Gebliite durch die Hiilfe der

Turanier oder Romer die hochsten Stellen erstreben. Um sich

solchen Elementen gegeniiber halten zu konnen, bedurfte der
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Grosskonig nicht nur grosser List und Verschlagenheit , sonderu

auch unnachsichtlicher Strenge. Diese letztere diirfte aber auf

der andern Seite nicht iibertrieben werden. Es war ein Ungliick

fiir den Grosskonig, wenn die Grossen des Reiches den Aufent-

halt am Hofe iinertraglich fanden und sich zuriickzogen, selbst

wenn sie keinen Aufruhr verursachten , denn er entbehrte dann

nicht bios ihren Rath, sondern auch ihre Zustimmungzu seinen

Unternehmungen, welche flir ihn wichtig war, da er nur durch

ihre Vermittlung auf einen grossen Theil seiner Unterthanen wir-

ken konnte. In solcher Verlegenheit befand sich z, B. Hormis-

das IV 's. o. p. 475). Indem nun der Grosskonig durch ein ge-

massigtes, aber entschiedenes Benehmen den Grossen seines Rei-

ches die Lust zu Emporungen benahm, war es zugleich seine

Aufgabe , fiir eine angemessene Beschaftigung derselben zu sor-

gen, damit sie nicht aiis blosser Langerweile sich gegen ihn wen-

deten
;
kriegerische Unternehmungen boten dazu die beste Gele-

genheit , aber freilich Unternehmungen mit giinstigem Erfolge,

sonst konnten sie leicht ein Resultat erzielen, welches den Ab-

sichten des Grosskbnigs gerade entgegengesetzt war. Die hohe

jMeinung, welche die Eranier von der Wiirde ihres Grosskonigs

batten, sicherten den Bestaiid seiner Regierung keineswegs. Al-

lerdings war der Grosskonig mehr der Erwahlte des Himmels

als des Volkes, und als dem Vertreter des Genius der Gerechtig-

keit auf Erden war man ihm Gehorsam schuldig — aber hatte

man sich auch nicht getauscht und hatte man aus der Menge der

wahlbaren Personen gerade diejenige Person auf den Thron ge-

setzt, welche der Himmel gewollt hatte? Und wenn diess auch

der Fall gewesen war, war nicht der Grosskonig durch seine

lhaten des himmlischen Wohlgefallens verlustig geworden und

hatte die Majestiit verloren, welche ihm anfangs eigen gewesen

war? Solche Fragen waren fiir einen Eranier sehr wohl erlaubt,

denn es waren nicht nur Usurpatoren auf dem eraiiischen Throne

gesessen, welche Schlangen statt der Majestat auf den Schultern

batten ,
es kamen auch Bezauberungen bei rechtmassigen Koni-

gen vor. So war der armenische Konig Pap bezaubert worden,

so dass auch er Schlangen auf den Schultern hatte, den gewbhn-

lichen ilenschen sichtbar; nur wenn besonders heilige Personen

vor dem Kbnige erschienen
,
zogen sie sich zuriick Fuustus 4,

44; 5, 22/ . Der sagenhafte Artavazd war entweder ein unter-
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geschobener Damon, oder doch ein verzauberter Prinz (s. o. p.

213) . Und Yima, jener von Ahura Mazda selbst berufene Herr-

scher, bewirkte durch seine Auffuhrung, dass sich die Majestat

von ihm entfemte in Gestalt eines Vogels (Yt. 19, 35 flg.)* Ob
nun ein Grosskdnig die Majestat wirklicb besitze oder nicht, das

erkennt man vor Allem aus dem Gelingen seiner Unternehmun-

gen, welches auch das Konigsbuch derWirkung der Majestat zn-

schreibt (Shahn. 523, 5 ; 922, 3 und oft), wahrend es auch weiss,

dass dieselbe sich verbergen (Shahn. 509, 13; 515, 15' oder ganz

entferaen kann (Shahn. 1011, 3 v. u. . Das Misslingen einer ein-

zelnen Unternehraung ist noch kein Beweis fiir das Fehlen der

Majestat*, es mag dasselbe seinen Grund in irgend einem Ver-

gehen haben; allein ein fortgesetztes Misslingen muss bedenk-

lich machen. Uebrigens ist es nicht bios das Ungliick im Kriege,

welches das Fehlen der Majestat anzeigt, Misswachs, Begenlo-

sigkeit zumal, ist ein bedenkliches Zeichen gottlicher Ungnade,

denn die Fruchtbarkeit des Landes wird der koniglichen Majestat

zugeschrieben (Shahn. 1709, 3; 1710, 15. Tabari 2, 130). Aus
diesen Griinden kann es uns nicht befremden

, wenn wir hnden,

dass der Grosskonig absetzbar ist und ofters abgesetzt wird, wie

der Arsakide Mihridates III, oder die Sasaniden Hormisdas IV
und Khosrav 11. Selbstverstandlich zieht auch Ketzerei den Ver-

lust der grosskoniglichen Wiirde nach sich , und Tabari (2, 1 49)

berichtet, dass der Obermobed es war, welcher die Absetzung des

Qobad I verlangte.

VIERTES CAPITEL.

Der dritte Stand.

Hirten, Bauern, Handwerker und Kaufleute.

Es ist verhaltnissmassig nicht viel, was w ir liber den dritten

Stand aus unsern Quellen beizubringen wissen. Obwol derselbe

ohne Frage der wdchtigste ist als der arbeitende und zahlende

Theil der Bevolkerung, so genoss er doch keine hervorra-

gende Beachtung weder bei den hohern Standen, noch auch bei
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(lem schreibendeu Theile des Publicums. Um uns die Zustande

des dritten Standes klar zu machen, werden wir uns vor AUem
an die natiirliche Beschaffenheit Erans zu erinnem haben. Wir
wissen, dass dieses Land unter grossem Wassermangel leidet.

dass grosse Strecken desselben vollkommen Wiiste sind, wahreiid

andere nur einen Theil des Jahres hindurch als Weidegrund be-

nutzt werden konnen
;
wieder bei andern hangt die Ertragsfahig-

keit des Landes davon ab
, dass es die Bedingungen zur kiinst-

iichen Bewasserung besitzt. Nicht alle Bewohner Erans konnen

demnach das ganze Jabr hindurch auf derselben Stelle verweilen,

ein Theil derselben ist gezwungen , seinen Aufenthalt zwischen

einem Sommer- und einem Winterlager zu theilen, der Ackerbau

kann nicht die Beschaftigung aller Einwohner Erans sein. Schon

Herodot sclieidet daher richtig zwischen Ackerbauem und Noma-
den (Her. L 125); in der That ist die Viehzucht diejenige Be-

schaftigung, Avelche der grossten Verbreitung zulassig ist, und es

wil d behauptet , dass der Hang zum nomadischen Leben noch

zugenommen habe, seitdem sich das Land zum Islam bekennt.

Dass Viehzucht und nicht Ackerbau als die alteste Beschaftigung

zu gelten habe, das bestatigt uns der alteste Name fiir den dritten

Stand, den wir kennen, namlich vactrya. Dieses Wort ist abzu-

leiten von vactra, was besonders Weide, Yiehfutter bedeutet (cf.

Yd. 5, 61. 62 und viele andere Stellen); man wiirde aber irren,

wenn man glaubte, dass vactrya bios den Hirten bedeute
, schon

das Beiwort fshuyah^, d. i. fordemd, producirend, beweist, dass

man dem Worte eine Tveitere Ausdehnung gegeben hat; viele

Stellen des Avesta zeigen uns, dass der Vactrya neben der Yieh-

zucht auch Ackerbau trieb, in den einigermassen fmchtbaren Ge-

genden war diess 'wol die Regel. Die neueren eranischen Spra-

chen haben das Wort vactrya nicht erhalten, sie brauchen fiir den

Landmann den Ausdruck kishaverz, zusammenhangend mit den

Wortern kishtan, saen, und kisht, Saatfeld; diese Worter leiten

uns auf die alteranische Wurzel karesh, eigentlich Furchen zie-

hen, dann auch schon vom Landbau gebraucht, es scheint die

Wurzel bios eine Erweiterung von kar, thun, machen, arbeiten

iiberhaupt. Ein underer Ausdruck fiir den Landmann ist barzi-

gar, zusammenhangend mit dem Yerbum barzidan, pfliigen, wol

1; Cf. Polak; Persien 2, 90.
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das alteranisehe verez, mit Erhartung des Anlautes in b ; auch

verez ,
thun , machen

,
wird scbon speciell vom Bearbeiten des

Feldes gebraucht (Vd. 3, 84). Aus der eben genannten Stelle

und aus mehrern andern sieht man , dass der Landbau im alten

Eran sehr geschatzt wird, zunachst darum, weil durch ihn Speise

hervorgebracht wird, olme die nun einmal der Menscb nicht leben

kann, wenn er nicht zu alien guten Werken untauglich werden

soil. Speise fur den Menschen giebt die durch den Ackerbau er-*

zeugte Komfrucht (yava, neup. ^:>) ,
die man wol auch schon in

Brot zu verarbeiten wusste (wol yevin, neup. BeidemAb-

scheu, welchen der Vendidad gegen alle Unreinigkeit hegt, muss

man annehmen, dass die Eranier damals noch nicht eingesehen

batten, wie niitzlich es sei die Felder zudlingen^). Die Noth-

wendigkeit der kiinstlichen Bewasserung hat man aber schon da-

mals eingesehen (Yd. 14, 55 — 59;; dieMittel, deren man sich flir

sie bediente, werden damals schon dieselben gewesen sein wie

jetzt, namlich unterirdische Leituiigen , Zertheilen und Ableiten

der Fliisse, Damme und Schleusseii, eudlich Bruniien.

Wie der Ackerbau das Brot, so schafft die Yiehzucht das

dem Menschen nothige Fleisch (gaus) . Das Avesta scheidet zwi-

schen dem grossen Yieh (ctaoraj und dem kleinen (anumaya),

moglich, dass auch damals schon gaocpenta eine Bezeichnung

fiir das kleinere Yieh war wie im Neupersischen. Unter dem
Ausdrucke ctaora befasste man wol alle die grossern Thiere,

welche gezahmt wurden, wie Pferde acpa), Rind (gaus), Kamel
ustra) und Esel :khara)

,
unter anumaya verstand man wol

hauptsachlich Schafe und Ziegen 'buza, maesha, iza) . Wie ich

glaube , darf man mit dem Bundehesh die meisten dieser Thiere

unter dem Gesammtnamen gaus zusammenfassen, wobei wir uns

eben unserer gewohnlichen naturgeschichtlichen Anschauungen

entaussern miissen; wahrscheinlich ist sogar gewohnlich unter

gaus das Schaf zu verstehen, da bekanntlich die Binder in Eran

ein wenig schmackhaftes Fleisch besitzen (Polak 1. c. 2, 98).

Es versteht sich, dass von den Hausthieren nicht bios das Fleisch

gegessen wird, man beniitzt auch die Milch, sowol die siisse

(khshvidha, payo, paeman), als die gegohrene, und die Butter

1; Xach Polak 1. c. p. 132 ist das Diingen der Felder auch jetzt noch niir

in der Xahe grosserer Stadte im Gebrauche.
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(vielfach aziiiti)^ sowie den Kase payofshuta) . Wie das Schaf

nnter den essbaren^ so ist das Pferd unter den grosseren Thieren

das werthvollste^ und es ist bekannt genug, dass Eran zxi alien

Zeiteii durch seine Pferdezucht berlibnit war, namentlich die anf

den nisaischen Feldern gezogenen Thieve werden hevvorgehoben

;Strabo XI, 525) . Unter den Thieren,[ welche die alten Eranier urn-

geben, diirfen xvir dieTIunde nicht vergessen, Aveil sie von grosser

Wichtigkeit xvaren . Die Anhanglichkeit dieser Thiere an die

Menschen ist bekannt und macht sie mehr zii unzertrennlicheii

Genossen derselben als 'irgend ein anderes Thier
;

die Gelehrig-

keit der Hunde lasst sich zum Vortheil der Menschen beniitzeii,

zuinal fiir die Besitzer ausgedehntei\Herden, wie die Eranier wa-

ren. Diese Eigenschaften machten den Hund fur den Eranier so

w'ichtig, dass ein ganzes Capitel des Yendidad — das dreizehnte

— ausschliesslich denaselben gewidniet ist und genaue Vorschrif-

ten iiber seine Pflege und Behandlung gegeben werden
;
auch

der Schhiss des fiinfzehnten Capitels beschaftigt sich niit dem
namlichen Gegenstande. Als Hausthier war der Hund in zw eier-

lei Art dem Eranier Avichtig: einmal als Schaferhund, denn die

AnAvesenheit zahlreicher Wolfe in Eran machte die hochstc Auf-

merksamkeit nothig, dann als dressirter Haushund, da auch die

Unsicherheit der Gegenden einen solchen Avichtigen Bundesge-

nossen nicht von der Hand Aveisen Hess. Die nahe Yerbindung

ZAA ischen ^lenschen undHunden zeigt sich dadurch. dass im Yen-

didad die Yorschriften liber die Beliandlung der Leichen fiir Men-

schen und Hunde gemeinsam gegeben Averden, Avahrend von der

Hestattung der iibrigen Hausthiere nichts erwahnt Avird
;
dock

durfeii AA'ir aa'oI annehmeii, dass im Falle eines natiirlichen Todes

bei den Iibrigen Hausthieren ahnlich a erfahren Avurde. Diese Be-

vorziigung des Hundes ist schon alt, Avie man aus Herodot (1,

140) sehen kann. Ueber den unerlasslicheii Gebrauch eines Hun-

des bei Todesfallen werden Avir unten zu sprechen haben. Nebeu

den Ackerbauern diirfen Avir auch die Gartner nicht ganz verges-

sen; es ist bekannt, dass der Gartenbau im neuern Ermi mit

Liebe betrieben A\drd, und zAvar von den Bekennern der Beligion

Zarathustras ;
er AAdrd auch im alten Keiche nicht ganz gefehlt

Ij Vgl. Hovelaque, Le chlen dans lAvesta, in der Kevue linguistique

187 fg.

Spiegel, Eran. Aherthnnisknnde. III. 42
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haben^ obwol bestimmte Zeugnisse dafiir mir nicbt bekannt

sind. (VgL jedoeh Xen. Oeconom. 4, 20—24.)

An die so nothigen Bescbaftigungen der Hirten und Aoker-

bauer scbliessen sick die gleichfalls unentbehrlichen der Hand-

werker an. Audi bier musseii wir wieder an die Landesnatur von

Eran erinnern. Obne Zweifel wkd man scbon sebr bald gelernt

baben die notbwendigsten Werkzeuge auzufertigen
,

dereii man

bedurfte, aber es wird sicb dadurcb allein noch kein selbstandi-

ger Handwerkerstand entwickelt baben, in alien armeren Gegen-

den blieb vielmebr das Handwerk eine Nebenbeschaftigung , die

man betrieb, wenn sieb irgend eine Gewinn bringende Gelegen-

beit zeigte, die aber nidit so viel abwarf, dass man davon seineu

Bedarf fiir das Lebeii bestreiten konnte. Nur in den reicberen

Gegenden, wo sicb neben den Dorfern aucb die StMte erhoben,

mag das Haiidwerk aucli obne Nebenbescbaftigung lobnend ge-

wesen sein, und in solcbe Gegenden inussen wir aucb die wei-

tere Ausbilduiig des Handwerkes sowie seine Ausdebiiung uuf

Luxusgegenstande setzen. Aus der verbaltnissmassig langsamen

und spaten Ausbildung des Handwerkes erklare ich es mir, dass

in alten Zeiten die Eranier nur drei Stande kennen und iiber-

baupt die Handworker nur einmal (buitis Yc. 19, 46) im Avesta

genannt werden ,
man bielt sie nur fiir eine Unterabtbeilung des

dritten Standes; erst die spatere Zeit unterscbied die Handwer-
ker unter dem Namen Hutukbsban als einen vierteii Stand. En-
bedeutend kann iibrigens die Entwicklung des Handworks aucb

scbon in der Zeit nicbt geweseii sein, als das Avesta entstand;

aus Yd. 8, 254 erfahren wir, dass damals die eranischen Hand-
worker nicbt bios in Eisen und Stabl, sondern aucb in Gold und
Silber zu arbeiten verstanden. Unter die Arbeiten, welche die

Eisenarbeiter verfertigten , diirfen wir wol die Geratbschaften

recbnen, welcbe nacb ^’d. 14, 42 flg. fiir den Ackerbauer be-

stimmt sind, die wn aber wegen Unklarheit der Ausdriicke bier

nicbt aufzablen wollen. Deutlicber sind dieWaffen, von ivelchen

Vd. 14, 33 fig. die Kede ist und die zum Theil aus Eisen, zum
Tbeil aus Stabl gefeitigt waren, wie Schwert

; Lanze, Keule; ietz-

tere 'wdrd wol mit Eisen beschlageii gewesen sein. In dieselbe Gat-

tung geboren die Riistungsgegenstande wie Helnie, Panzer, Bein-

scbienen, dann einige Gerathe, welche die Priester gebraiichen

(Yd. 14, 27,, wie Feuerzangen, Morser, Beile und Hammer.
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Sclileudern, Bogeii und Pfeile werden ofter erwahnt und sind ge-

wiss imLande gefertigt worden (cf. Her. 7, 61 flg.) . Von Schmuck-

saehen erwahnen wir die Ohrgehange (gaoshavare)
,
welche das

Avesta nur als wirklichen Sclimuck kennt (Vd. 14, 66. Yt. 5,

127; 17,10'; aber wir wissen aus anderu Berichten, dass sie aneh

von Mannern getrageii warden, und das Recht sie zu tragen und

die Form, in welcher sie getragen werden durften, wenigsteiis

unter den Sasaniden von dem Range der betreffenden Person ab-

hing. Als wirklicher Schmuck erscheint ferner der Giirtel, dann

eine Krone (puca^ und ein Halsband (Yt. 5, 127. 128). Die Sie-

gelringe werden wir uns auch aus Gold gefertigt denken iniissen,

Wie Waifen und Schmuck, so verstanden die Eranier auch ihre

Kleidung zu verfertigen , dieselbe war nach Herodot ( 1 ,
71 ur-

spriinglich einfach und aus Leder gefertigt
;
dazu stimmt auch das

Avesta, welches scheidet zwischeii Kleidern, die aus Thierfellen

gemacht sind oder Pelzen (izaenis', und solchen, die aus Haaren

gewoben sind (ubdaenis , beide Arten von Kleidern wol grossten-

theils von den Herden herriihrend (Vd. 7, 35. 36; 8, 65 flg. ,

doch kennt das Avesta auch Kleider aus Biberfellen (Yt. 5, 129,

als einen kostbaren Schmuck. Kostbarer als die urspriinglich per-

sische war die niedische Kleidung (Strabo XI, 525) , die hohe

Miitze, die Kleider mit langen Aermeln (/avooc), welche dann

auch auf die Perser und wol auch auf andere eranische Stanime

iiberging ;
nach Justin (41, 2 trugen sie auch die Parther. Diese

Kleidung ist, wie Strabo sagt, nur in dem kaltern Klima Mediens

zw^eckmassig
,
passt aber nicht fiir siidliche Landstriche. Sehr

gerne trug man in Eran auch Kleider aus Brokat, StofFe, die mit

Gold durchwirkt M^aren ; der acht eranische Name Dibaj

scheint schon auf friihe Bekanntschaft hinzuweisen ; auch zu Vor-

liangen vor Thiiren undFenstern wurden solcheStoffe gebraucht.

Seide war unter den Achanieniden kaum noch bekannt und stiess

spater auf religiose Bedenken, da sie von Wiirmern stammte und

mithin dem Reiche des Agromainyus angehorte; auf ihn fiihrt

auch die Sage die seidenen Kleider zuriick iHd. 1 , 519 , und

diese Bedenken durften viel Einfluss auf die Beschrankung des

Seidenhandels geiibt haben, von der wir oben sprachen. Seidene

Fahnen erwahnt iibrigens Floras (3, 111 schon bei den Partherii.

Es versteht sich, dass nicht alle Gegenstande, welche im Lande

gebraucht wurden, von den Eraniern selbst verfertigt sein muss-

42*
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ten^J; es wird Her der scHcklichste Ort sein daran zu eriniiern,

dass aueli fremde Industrie nach Eran sich verbreitete, und zwar

durch die Kriegsgefangeiien. Es war Sitte im eranischen Eeicbe,

die Kriegsgefangenen nicht auszuwechseln^ sondern sie ini Lande

selbst anzusiedeln, und zwar wahlte man dazu wiiste Orte, welche

vorher der Cultur nicht gewonnen worden waren (Shahn. 1406,

4. 1644^ 5), man glaubte dadurch einen Zmvachs der Bevolke-

rung zu erzielen (Mos. Khor. 2, 52. 53); so komint es, dass wir

gerade die Fiirsten, welche am meisten Kriege fiihrten, vorzugs-

weise als Begriinder neuer Stadte genannt finden : Darius siedelt

(Her. 6, 119) die gefangenen Eretrier in Arderikka
,
nicht weit

von Susa an, Orodes die nach der Schiacht bei Karrhae gefange-

nen Romer in der Emgegend von Merv (s. o. p. 110), Shapur I

die romischeii Gefangenen in Jondi-shapur (s. o. p. 253 1

, in glei-

cher Weise siedelt auch Khosrav I seine Gefangenen an (Shahn.

p. 16S5). Es ist gar kein Zweifel, dass durch diese Massregeln

sehr viel Elend geschaffen wurde, da gar mancher Platz, welcher

den Gefangenen zur Beniitzung iiberwieseu ward, entweder zur

Cultivirung absolut untauglich, oder doch fiir die Sitten und Ei-

genschaften derVolker ungeeignet war, Avelche denselben bewoh-

nen sollten; es ist darum sehr natiirlich, dass gar viele dieser

neugegriindeteii Stadte in kurzer Zeit so vollstandig verschwan-

den, dass man ihre Statte nicht mehr kannte, weil ihre EiiiM oh-

ner theils zu Grunde gegangen, theils an andere ihnen mehr zu-

sagende Orte iibergesiedelt waren; ausnahmsweise konnte es aber

auch vorkommen, dass solche Orte wirklich gediehen und ihre

Bewohner sich als niitzliche Glieder ihres neuen Vaterlandes er-

wieseu. Nach Masiidi (2, 1S6) verpflanzte Shapxir II einen Theil

der Gefangenen von Amida nach Shuster, Ahvaz und verschie-

denen anderen Stadten, sie fiihrten dort eine besondere Art von

Brokat ein, ebenso verschiedene Arbeiten aus Seidenstoffen . Dass

sich Shapur I der Kenntnisse seiner romischen Gefangenen zum
Brlickenbau bediente, ist friiher bereits gesagt worden.

Zugleich mit der Industrie entwickelte sich auch der Han-
del

; an diesem Theil zu uehmeu batten die Eranier hinlanglich

Aufforderung
, da eine der Hauptstrassen der alten 'Welt von In-

dien nach deal Westen durch Eran fiihrt, auch lasst sich nicht

J; Na'h Herodot 1, 135^ nahmen die Perser die agyptischen Panzer an.
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bestreiten, dass die Eranier zu kaufmannischen Geschaften gros-

ses Geschick zeigen. Sie liebten von Alters her den Besitz (Her.

3, 65) und suchten daher ihr Yermogen zu vermehren. Die

Parsenbiicher bezeiclinen ein mit Rechtschaffenheit er^vorbenes

Yermogen als 'ein Gott wohlgefalliges Werk. In den von den

Handelsstrassen entfernteren , von Stadten entblossten armeren

Gegenden Erans wird sich freilicli der Handelsverkehr in sehr

engen Granzen be^vegt und vorziiglich in eineni Tauschhandel

bestanden haben, in welchem das Yieh den Werthmesser des

Preises abgab; so ist es wenigstens im Avesta (s. o. p. 581). Ob
das Avesta mit dem Namen shaeta bereits Geld bezeichnen will

(Yd. 4, 119. Y9 . 64, 5), muss zweifelhaft bleiben; sicherer ist es,

das Wort bios mit Gut, Besitz zu iibertragen. Die Fahigkeit, an

dem Welthandel Theil zu nehmen, verdanken die Eranier, wie

so vieles Andere, dem grossen Achameniden Darius I; zwar hatte

derselbe zunachst nicht den Handel ,
sondern das Staatsinteresse

im Auge, aber die Einrichtungen
,
welche er im Interesse des

Staates traf, mussten nothwendig dem Handel zu Gute kommen.

Um eine einheitliche Besteuerung im Achamenidenreiche durch-

fiihren zu konnen, stellte sich fiir Darius I die Ordnung des

Miinzwesens als unabweisbares Bediirfniss dar, denn nur auf

diese Weise konnte man einen Massstab erhalten fiir den Werth

der eingelieferten Steuersummeii. Darius stellte darum eine

Miinze aus reinem Golde her, die Dareiken (Her. 4, 166). Sie

zeigen den Konig in knieender Stellung, in langem Kleide mit

der koniglichen Tiara, in der rechten Hand einen Stab, eine

Lanze oder auch ein Schwert, in der Linken einen Bogen^) . In

Assyrien und Babylon — welche Lander im Alterthume in so

vielfacher Hinsicht das Vorbild der Eranier waren — bestand da-

mals ein doppeltes Gewichtssystem , ein schweres und ein leich-

tes, wie sich diess aus den in Ninive noch aufgefundenen Ge-

wichten erweisen lasst^); das schwere Talent wog 120
/ 5 ? das

Nach Tabari (2, 269^- war in alter Zeit der Konig auf beiden Seiten

der Dirhems abgebildet
,
auf der einen Seite auf dem Throne sitzend mit der

Krone auf dem Haupte, auf der andern zu Pferde, mit der Lanze in der

Hand.

2) Vgl. J. Brandis, DasMunz>, Mass- und Gewichtswesen in Vorderasien,

Berlin 1866. p. 61 fg.
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leichte Pfund. In Kleinasien hatte man Goldstiicke nacli

dem schweren Talent ausgepragt; der sechzigste Theil eines Ta-

lentes — etwas iiber zw ei Pfund — bildete eine Mine
,
der sech-

zigste Theil einer Mine ein Sheqel, ein Goldstiick von 16,86

Gramm; es gingen demnach 3600 Goldstiicke auf ein Talent.

Aber schon Krosus schlug seine Goldmiinzen nach dem leichten

Talent und nicht volhvichtig, so dass die Mine nur 5 o Sheqel gab

und mithin ein Talent nur 3000 Goldstiicke enthielt; wahrend

also das Talent zu 360u Goldmiinzen nach dem leichten babyloni-

schen Gewichte 60^/5 Pfd. wiegen sollte, wog das Talent zu 3000

Goldmiinzen nur 50 1/2 Pfd. Nach diesem leichten Gewichte Hess

auch Darius seine Goldmiinzen schlagen, 3000 Dareiken bildeten

ein Talent (etwa 60000 Markj, der einzelne Dareike wog 8,40

Gramm. Nur das Kecht, Goldmiinzen zu pragen, behielt sich

der Grosskonig in alter Zeit vor ;
Silbermiinzeu zu pragen blieb

auch den einzelnen Satrapen und StMten unverwehrt; als aber

Aryandes, der Satrape von Aegypten, Silbergeld schlug, welches

feiner war als das des Grosskbnigs ,
wurde er mit dem Tode be-

straft, weil man darin Anzeicheii einer beabsichtigten Empbrung
erblickte (Her. 4, 166). Die Reichssilbermunzen Hess Darius in

der Art pragen, dass 45 derselbeii auf eine ^line leichten Ge-
wichtes gingen; 10 Silberstater galten einen Golddareiken, der

einzelne Stater 11,2 Gramm etwa 2 Mark), er wurde auch in

Halften zu 5,60 Gramm ausgepragt; kleinere Miinzen zu pr^en
wurde wol den einzelnen Provinzen iiberlassen. Die Arsakiden

scheinen auf das Miinzrecht einen sehr grosseu Werth nicht ge-

legt zu haben, da ihr Geld kaum in Eran ausgepragt wurde
;
um

so mehr die Sasaniden, welche sowol Gold als Silber mit ihren

liildnissen auspragten. Goldmiinzen sind indessen nur noch we-

nige gefunden worden, und diese zeigen so absonderliche Spriinge

im Gewichte, dass iiber ihr Verhaltniss zum Silber nichts Gewis-

ses gesagt werden kann-y,* haufig sind Silbermiinzen
, und zwar

Yc Drachmen zu 14 As, halbe Drachmen zu 42 und gauze zu 84

As, auch Stiicke von U 2 Drachme zu 126 und Tridrachmen zu

252 As. Im Kdnigsbuche (Shahn. 1998, 3; 2034, 4 v. u.) wird

eine Silbermiinze Pidausi genannt, die nach den Worterbiichern

Jj Brandis 1. c. p. 219.

2; Vgl. Mordtinann in der Zeitschr. der DMG, S, 140.
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den Werth vou vier Denaren haben soli. Es bedarf wol kaum
der Bemerkungj dass die Einrichtung dieses Miinzsysteins den

Handel wesentlich erleicbtern musste. Auch an Massen fehlte es

im alten Eran nicbt, wie wir aus dem Avesta wissen, und zwar

linden wir die gewbhnlichen Masse angewendet, wie Finger

[erezn], Spanne 'vitacti), Ellbogen frarathni, das Doppelte eines

vitacti ', Arm 'frabazu, das Doppelte eines frarathni;, Vibazu (das

Doppelte eines frabazu) , den Fuss 'padha^ imd Schritt gaya^

.

Die Uebereinstimmung der Namen fraratbni und vitaeti mit den

indischen aratni und vitasti zeigt^ dass diese Benennungen alt

sind.

Noch in einer anderen Reziebung war die Regierung des

ersten Darius wichtig fur den Handel : durcli die Anlegung von

Strassen. Natiirlich war aucli bier nicbt die Forderung d^^r Han-

delsinteressen der nachste Zweck
^
sondern das Staatsinteresse

;

der Grosskonig wiinscbte seine Hefehle und im Nothfalle seine

Heere in kiirzester Zeit in entfernte Frovinzen zu senden. Nacb

der Erzablung des Ktesias hat schon Semiramis Wege in Eran

anlegen lassen, einzelne Strassen sind gewiss auch schon friiher

begangen worden. Beschrieben hat uns Herodot nur eine einzige

derselben, die Strasse, welche von Susa nach Sardes fiihrte 'Her.

5, 52 fig.) und deren Lange er auf i50 Parasangen angiebt. Diese

Strasse war in 1 1 1 Stationen getheilt , an alien Stationen waren

Einkehrhauser^) errichtet, sie fiihrte aber nicht auf geradem Wege
vorTvarts ,

sondern ging durchaus durch bewohntes Land , dabei

riihmt Herodot ihre Sicherheit, Alles Dinge, w elche fiir den Kauf-

mann von grossem Werth sein mussten. Yon Sardes fiihrte sie

erst durch das Gebiet der Lyder, der Phiyger und Kappadokier

nach Kilikien, von da durch Armenien an den Tigris, den Gyndes

und denChoaspes . Jede Station scheintaufetwas iiber 4 Parasan-

gen gerechnet zu sein, wdr werdeii annehmeii diirfen , dass auch

die Zahl der einzelnen Parasangen durch Steine bezeichnet war.

I s Der Name, mit welchem man diese Einkehrhauser gewohnlich be-

zeiclinet, Karvan-serai, ist zwar persisch, der altere Ausdruck dafiir ist aber

sipenj Oder aspenj, der mit dem alten ar.. cpencd 'Yc. 44, 9b zusammen-

hangen mag, welches Leichtigkeit, Bequemlichkeit bedeuten soil.

2 1 Die Strasse ist ofter genau erortert worden, cf. Kiepert in den Mo-
natsberichten der Berliner Akad. 1S57, p. 123. M. v. Niebuhr, Geschichte

Assurs und Babels p. 378 flg.
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die Etymologie des Wortes sclieiiit darauf hinzufuhren. Die

Sicherheit war iiicht ausser Augen gelassen
,
wo es moglich war,

wie beim Uebergange uber den Halys, bei dem Eiiitritte in Kili-

kien, w'aren Thore angebracht, die man verschliessenkonnte. Yon
derselben Art waren wol auch die iibrigen Strassen, die durch das

eranische Reich fdhrten
,

wdr wdssen namentlich von Thoren,

welche das so wichtige Wasser abschlossen cf. Yt. 5, 54. Her.

3, 117J. Dass die Parasange = 30 Stadien sei, sagt Herodot

mehrmals (Her. 2, 6; 5, 53) . dagegen rechnete man in spaterer

Zeit nur 21 Stadien auf die Parasange, wie wir durch Agathias

(2, 21) wissen. Strabo )XI, 5iS sagt, die Parasange werde bald

zu 60, bald zu 30, bald zu 40 Stadien berechnet. Das Avesta

nennt andere Masse, die fiir Reiter bestimmt sind
,
es rechnet

nach caretu i. e. iTnroopojioc, d. i. soviet als ein Pferd ohne Scha-

den durchlaufen kanni), Diese Strassen wurden nicht nur zur

Re'wegung der Heere und der Kaudeute, sondern auch zur Hefor-

derung von Nachrichten gebraucht, wesshalb eine Postverbindung

auf ihnen eingerichtet war. Von drei zu drei Meilen standen

Reiter bereit, welche die koniglichen Rriefe und Rotschaften zu

befordern batten ; einer derselben musste stets das empfangene

Schreiben in moglich ster Geschwundigkeit auf die nachste Station

befordern und sich in seinem Geschafte nicht durch Tag oder

Nacht, durch Hitze oder Schnee beirren lassen (Her. 5, 14 ;
S, 98),

so ging es fort, bis das Schreiben an dem Orte seiner Bestimraung

angelangt war. Ob auch Privatleute diese Postanstalt benutzen

durften, wissen wir nicht. Unmittelbar im Interesse des Handels

war jene Expedition, welche Skylax von Kar^anda im Auftrage

des Darius I von der Stadt Kaspatyrus^) (so, wol fur Kaspapyros

i. e. Kacyapapura in Kaschmir) durch den Indus bis zu seiner

Miindung in das Meer unternahm
, von dort aber westlich in das

Meer segelte und in 30 Monaten bis zu der Stelle gelangte , wo
der Konig von Aegypten (Necho) jene phonikische Expedition

ausgeschickt hatte, welche Libyen umschiffen musste. Demnach

1; Cf. Yc. 64, 18 liva9pai naire baremnai und Vd. 2, 61. 97. Ein anderes

Mass ist hathra tVd. 2, 65. 8^ 2S0. 287. Yt, 8, 23), angeblich 1000 Schritte,

so viel als eine Parasange; nach dem Bundehesh (n3, oj ist eine Parasange

ungefehr 1000 Schritte, so weit ais ein Mann sehen kann

2) Cf. I.assen, Ind. Alterthumskunde I, 42. not. 2, 112. 629 fig.
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hatte Darius nicht bios den Indus und den persiselien Meerbusen

befahren lassen, seine Expedition war auch bis in das rotlie Meer
vorgedrungen. Von nicht geringerer Bedeutung, wenn auch von

weniger unmittelbarem Interesse fiir Eran selbst ist die Vollen-

dung des agyptischen Kanals
, den Eamses II unternommen,

Necho fortgesetzt, Darius aber bis zum rotheii Meere beendet

hatte; er muss um 500 v. Chr voliendet worden sein und war

nach Herodot’s Angabe breit genug, um zwei Dreiruderern neben

einander Platz zu geben. Verschiedene Monumente in Hiero-

glyphen und Keilschriften sind in der Nahe dieses Kanals ent-

deckt worden, darunter auch eine Inschiift des Darius in altper-

sischer Sprache^). Dass man auch in spaterer Zeit den Handels-

verhaltnissen seine Aufmerksamkeit zmvandte, davon geben die

oben beriihrten Friedensschliisse derEomer mitXarses und Khos-

rav I Beweise (cf. pp, 261. 449) sowie die Verhandlungen der

Hayathaliten mit Khosrav I iiber den Seidenhandei (p. 452).

Wir schliessen diesen Abschnitt mit einigen Bemerkungen
liber eiuen eben so wichtigen als dunklen Gegenstand : die alt-

eranische Jahresberechnung. Die alten Perser unterschieden

natiirlich z\nschenTag (rauca) und Nacht (khsapan), ob sie aber

den ersteren zuerst zahlten oder umgekehrt der Nacht den Vor-

rang liessen, wissen wir nicht mehr; da aber Darius sagt

(Bh. 1, 20), seine Befehle seien in der Nacht wie am Tage {khsa-

pava raucapativaj ausgefiihrt worden, so mochten wir eher Letz-

teres vermuthen, wie ja auch andereVolker des Alterthums, z. B.

die Hebraer (cf. Gen. 1, 5 flg.), mit dem Abende zu rechnen an-

fingen. Die Tage wurden zu Monaten (maha) — ivol zu 30 Tagen
— zusammengefasst

,
innerhalb des Monats aber nach dem Aus-

weise der Keilinschriften nur gezahlt, wie wir es zu thun pfiegen,

nicht genannt. Die altpersischen Keilinschriften geben uns die

Namen von 8 Monaten, mit Hiilfe der Uebersetzungen lasst sich

noch ein neunter hinzufiigen, es fehlen also noch drei Namen,

um das ganze Jahr wiederherzustelleu. Ueber die Aufeinander-

folge der einzelnen INIonate geben die altpersischen Keilinschrif-

ten keine naheren Aufschliisse, aber die assyrische Uebersetzung

derselben iiberliefert uns das Ideogramm des assyrischen Aequi-

valentes, und seitdem man die assyrischen Inschriften entziffert

1; Man findet sie bei Kossowicz, Inscriptiunts palaec-persicae p. 52.
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hat, kenneii wir den assyrischen Kalender und konnen mit Hiilfe

desselben den persischen herstellen. Nach Meiiant (Les Acheme-

nides p. 173) ist die Ordnung folgendermassen herzustellen

:

Persisch Assyrisch Europaisch

1 . Bagayadis Nisan Marz April

2. Thuravahara Airu April

3. Thaigarcis Sivanu Mai

4. Adukanis Davuzu Juni

5. Garmapada Abu Juli

6 Alulu August

7 Tasritu September

8 Arah-shamma October

9. Atriyadiya Kisilivu November
10. Anainaka Tibitu December

1 1 . Parkazana Sabatu Januar

1 2 . Viyakhna Adam Februar.

Es diirfte nicht zweifelhaft seiii, dass die 12 Monate zu einem

Jabre zusammengefasst warden, und dass dieses yara hiess , lasst

sich aus dem Eigennamen dushiyara schliessen. Ob das Jahr aus

360 Oder aus 365 Tagen bestand, erfabren wir aus den Keil-

inscbriften nicbt, aber durch Curtius (3, 3. 10) wissen wir, dass

das persiscbe Jahr 365 Tage zahlte.

Wenden wir uns nun zur Jahresberechiiung des Avesta, so

treffen wir dort abweicheiide, zum Tbeil sehr eigenthiimliche

Verhaltnisse. Auch das Avesta scheidet zwischen Tag und Nacbt,

und zwar ist nach dem ausdriicklichen Zeugnisse des Bundehesh

;59, 14) die Zahlung mit Tagesanbruch zu beginnen, so dass der

Tag der Nacht vorhergeht. Diese Vorschrift ist ganz im Ein-

klange mit den Anschauungen des Avesta, welches das Licht

hoher halt als die Finsterniss, wir finden diese Vorschrift auch in

den ersten Capiteln des Yacna durchgefiihrt, wo die Aufzahlung

der Tageszeiten nach der richtigen Anordnung der Vendidad-

sades um Mitternacht beginnt ; dagegen ist es auffallig
, dass der

Vendidad stets nach Nachten rechnet, so dass man vermuthen

muss , die Nacht sei ihm der beginnende Theil des biirgerlichen

Tages gewesen ^). Tag und Nacht werden mit Riicksicht zumeist

1' Der Ausdruck hd-frashmo-daiti wird bekanntlich von den Parsen

verschieden erklart, indem einige die Zeit nach Mitternacht, andere die Zeit
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auf den Lauf der Sonne in ftinf Abtheilungeii (gah) zerlegt, nain-

lich : 1) Ushahina, von Mitternacht bis Sonnenaufgang; 2) Ha-

vani, vom Aufgange der Sonne bis Mittag; 3) Kapithwina, von

jMittag bis zur Abenddammeruiig ; 4) Uzayeirina , vom Begiiine

der Abenddtomerung bis die Sterne sichtbar werden ; 5) Aiwi^in-

threma, vom Erscheinen der Sterne bis Mitternacht. Nach der

Aussage des Bundehesh aber zerfallt der biirgerliche Tag iiur

wahrend der Sommermonate in diese funf Abtheilungen, im Win-

ter fallt Rapithwina hin\veg and die Zeit Havani dauert vom

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Dass diese Tageseinthei-

luiigen als gbttliche Wesen verehrt werden konnen, ist schon

friiher :Bd. 2, i2] gezeigt worden. Ob man dieTage noch weiter

in kleinere Abtheilungen zerlegte, ist aus den Texten nicht er-

sichtlich und kauin wahrscheinlich. Eine Anzahl von 30 Tagen

wird zu einem Monat zusammengefasst , der Monat hat im Alt-

eranischen wie im Indogermanischen iiberhaupt seinen Namen
vom Monde, es kann nicht befremden, weim wir den Mond und

nicht die Sonne bei seiner Eintheilung beriicksichtigt finden. Mit

Riicksicht auf den Mond zerfallt jeder Monat in zweillalften von

15 Tagen, in eine helle und eine dunkle Halfte, jede derselben

wird wieder in drei Wochen zu fiinf Tagen zerlegt und innerhalb

derselben drei Feste zum Preise des zunehmenden Mondes ge-

feiert Yc. 1, 24. 25 . T ie Monatstage selbst werden von den

Parsen nicht bios gezahlt, jeder derselben hat seinen besondern

Xamen; dass diese schon den Verfassern des Avesta bekannt wa-

ren ,
ersehen wir aus dem Siroza und aus Yc. 1 7 ; ihre Namen

sind folgende

:

1. Ormazd. 10. Aban.

2. Bahman. 11. Qarshed.

3. Ardibihisht. 12. Mah.

4. Shahrevar. 13. Tir.

5. ^pandarmad. 14. Gosh.

6. Khordad. 15. Dai pa Mihr

7. Amardad. 10. Mihr.

8. Dai pa Adar. 17. Orosh.

9. Adar. IS. Rasim.

nach Sonnenuntergang darunter verstehen. Die Verschiedenheit in der Be-

rechnung der Tageozeiten durfte an dieser Schwankung Antheil haben.
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19. Farvardin.

20. Bahrain.

21. Ram.
22. Bad.

23. Dai pa Din.

24. Din.

25. Asheshing.

26. Ashtad.

27. Asman.

28. Zamyad.

29. Mahrespand.

30. x^neran.

Diese Namen der Monatstage sind zugleich Namen von Genien,

voran stehen die Ameshacpentas, ihnen folgen Namen der Yaza-

tas und jeder dieser Genien gilt fur den Beschiitzer desjenigeii

Tages, welcher nach ihm benannt ist. Im Uebrigen ist die ganze

Eintheilung aulfallend, denn sie stimmt nicht zu der oben ange-

fuhrteii Monatseintheilung ^ sie setzt vielmehr eine Woclie von

7 Tagen voraus und theilt den Monat in 4 Wochen, wobei immer

der erste Wochentag (I. 8. 15. 23] dem Ahura Mazda geweiht

ist . Die Namen der Monate sind uns ieider im Avesta nicht

erhalten, da aber die Tagesbenennung bei den Parsen mit der

des Avesta stimmt, so diirfen wir auch entsprechende Monats-

namen voraussetzen. Die neueren Namen sind

:

Farvardin (Marz)

Ardibihisht (x\pril)

Khordad (Mai]

Tir (Juni)

3Iurdad (.Juli)

Shahrevar (August]

Mihr (September)

x\ban (October;

Adar (November)

Dai (December)

Bahman Januar)

^pandarmad (Februar).

Auch diese Monatsnamen sind sehr auffallig, die Benennungen

sind von den Ameshacpentas hergenommen, dazwischen sind Na-

men anderer Genien (Mihi*, Aban, Adar, wol auch Farvardin)

eingeschoben ,
Tir ist eigentlich Name eines Damons und es ist

willkiirlicb, denselben fiir den Tistrya zu erklaren, obwol die Par-

sen dies selbst thun. Wie man aber die Monatsnamen auch ord-

nen mag, es gelingt nicht die Namen der xlmeshacpentas in der

Reihenfolge zu erhalten, in der sie gewohnlich aufgezahlt werden

und in der wir sie auch bei den Monatstagen gefunden haben.

Das Jahr des xlvesta besteht aus 365 Tagen, wie man leicht

sieht und wie auch der Bundehesh (59, 13) ausdrucklich sagt.

1) Der Name Dai ist bekanntlich aus dem altern dadhwao entstanden

und bedeutet Schopfer, was ein bestandiger Beiname des Ahura Mazda ist.
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Die&e 365 Tage zerfallen wieder in zwei ungleiche Halften von

180 und 185 Tagen, deren erste von der Friihlingsnachtgleiche

20. Marz), die zweite zur Zeit der Herbstnaclitgleiche (22. Sep-

tember) beginnt. Das Einfacliste ware_y die 12 Monate in 6 Ab-
theilungen zu 60 Tagen oder zwei Monaten zu zerlegen^ am
Schlusse desselben aber die fiinf Sclialttage anzuhangen. Diess

ist jedoch nicht die Art^ wie das kirchliche Jahr des Avesta ein-

getheilt wird, dasselbe zerfallt vielmelir in 6 ungleiche Abthei-

lungen, nach Massgabe der Zeit^ welche Ahura-Mazda zur Scho-

pfung der Welt gebraucht hat, denn diese vertheilt sich in den

Zeitraum eines Jahres cf. Bd. 2, 143,. Die Jahresabschnitte sind

die folgenden

:

1) Schopfung des Himmels 45 Tage, vom 1. Marz bis 14. April

2; Schopfung des Wassers 60 Tage, vom 15. April bis 13. Juni

3) Schopfung der Erde 75 Tage, vom 14. Juni bis 27. August

4; Schopfung der Bauine 30 Tage, vom 28. Aug. bis 26. Septbr.

5) Schopfung des Viehs SO Tage, vom 27. Septbr. bis 15. Dec.

6; Schopfung des Vlenschen 75 Tage, 16. Dec. bis 28. Febr.

Jeder dieser Absehnitte endigt niit einer Festwoche von 5 Tagen

und der erste beginnt mit einer solchen, so dass also Jahresende

und Jahresanfang zu eiuem zehntagigeu Feste sich vereinigen.

Die schwierige und vielbesprochene Frage, auf welche Weise die-

ses eranische Jahr von 365 Tagen in eiii festes umgewandelt

wurde, konnen wir natiirlich hier nur berlihren^j . Nach den Nach-

richten der IMorgenlander ware dies durch einen Schaltmonat ge-

schehen, w^elcher alle 120 Jahre eingeschaltet wurde, und es ist

uns am wahrscheinlichsten die Ansicht v. Gutschmids, dass das

eranische Jahr urspriinglich ein Wandeljahr war, welches alle

4 Jahre um einen Tag hinter der Sonne zuriickblieb und w'elches

durch einen Cyclus von 1440 Jahren corrigirt wmrde, in den man
alle 120 Jahre einen INIonat einschaltete. )'AlsEpochetag desAVan-

deljahrs gait den Persern das Fruhlingsaquinoctium, w ahrscheinlich

weil der Jahresanfang zu der Zeit, als sie ihren altenaus dergrossen

Inschrift des Darius I bekannteii nationalen Kaleuder mit dem

1} Cf. Ideler, Handbuch der Chronologie 2, 541. Benfey-Stern. Die per-

sischen Monatsnamen p. 140 flg, v. Gutschmid, Ueber das iranische Jahr, in

den Berichten uber die Verhandlungen der k. Sachs. Gesellschaft der AVis-

sensch. 1SC2, 1 fig.
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durch das Zendavesta geheiligten vertauschten ,
auf jeneii Jahr-

punkt gefallen war. Da die Epagomenen zur Zeit Aniishirvans

auf den Aban iibergingen, folglich damals 960 Jahre des Schalt-

cyclus verflossen Avareu, so muss dieser zwischen 428— 38 1 v. Chr.

eingerichtet worden sein. . . . Da man bei jedem Cyclus irgend

ein Princip vorauszusetzen berechtigt ist. so darf man annehmen,

dass der Ferverdintag, der 19. des Ferverdinmonats^ an welchem

die jabriicbe Liturgie ihren Anfang nahm, als Termin der Tag-

undnachtgleicbe festgesetzt Avorden ist
,
zu Avelchein sie nach je

120 Jahren durch Einschaltung zuriickgefiilirt ward. In diesem

Falle begann der Cyclus ura das Jahr 411 a*. Chr. unter der Re-

gierung des Dareios II. Durch das zur Fixirung der Feste einge-

fiihrte feste Jahr sollte aber das alte Wandeljahr nicht aus dem
biirgerlichen Gebrauche A erdrangt, sondern nur A^on ihra abhaii-

gig gemacht Averden : auf der kunstA ollen Verkniipfung beider

beruhte der Cyclus. Der Schaltmonat des festen .Jahrs Avard regel-

massig zwischen den Asfendarmed und den Epagomenen eingefiigt

und entlehnte seinen Namen aus dem Wandeljahr. Der FerA^ei-

din namlich, AA^elcher das 121. Wandeljahr eroifnete, AAurde der

Schaltmonat oder Ferverdin II des 120. festen Jahres. Yon nun
an gingen die Monatsnamen beider Jahre auseinander: der x\rdi-

hehesht des 121. Wandeljahres entsprach dem Ferverdin des

121. festen Jahres und so fort, bis 1320 Jahre spater durch die

aTuoxaxaarajtc des Cyclus der Ferverdin des Wandeljahres mi t dem
Ferverdin des festen Jahres wieder zusammentraf Um aber nicht

durch Verschiebung der Monate auch die Epagomenen in Mit-

leidenschaft zu ziehen, Hess man diese im Wandeljahr durch

da«; ganze Jahr kreisen^ indem man sie immer demjenigen Monate

anhangte
, der dem festen Jahre als Schaltmonat gegolten hatte

und in den nachsten 120 Jahren dem Asfendarmed desselben

gleich Avar.(( Es Avare A"on hoher Wichtigkeit fur das eranische

Alterthum
,
wenn diese Yermuthung sich bestatigte

^
Avir Averden

auf dieselbe im nachsten Buche Avieder zuriickkommen miissen.
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PUIfFTES CAPITEL.

Das Privatleben der Eranier.

Die Beschreibung des eraiiischen Landes hat uns gezeigt,

dass die Fruchtbarkeit desselben keine iibergrosse war; die Le-

bensweise der eranischen Stamme musste darum urspriinglich

eine sehr eiufache sein und bis zu dem Zeitpuiikte bleiben , wo
die Eranier durch auswartige Eroberungen fremden Luxus ken-

nen lernten und zugleich die Mittel erhielten, denselben auch bei

sich einzubiirgern. Der Einfluss dieses fremden Luxus zeigte sich

zunachst an der Spitze des Beichs
^
an dem Grosskonige und sei-

ner Hofhaltung. Wir wissen bereits , dass der eranische Gross-

kdnig in dieser seiner Wurde sich nur als Nachfolger der Kbnige

von Ninive und Babylon betrachten konnte, gegen die er gewiss

in keiner Weise zuriickstehen wollte. Die steife Etikette der

semitischen Grosskonige wurde schon an dem Hofe des Dejokes

eingefiihrt und ging von den Medern auf die Perser iiber. Mager

befanden sich an seiner Seite
,
nach ihrer Anweisung musste der

Konig alle Morgen den Gbttern oi)fern und dieselben anrufen

(Cyrop. 8^ 1. 23); es hielt sich diese Sitte bis in spate Zeit, wde

wir aus der Geschichte der Perser wissen (cf. oben p. 375). Plu-

tarch versichert uns^', dass ein eigener Kammerer bestellt w ar,

der alle Morgen vor den Konig treten und ihm zurufen musste

:

))Stehe auf, Konig
,
besorge die Geschafte , deren i^esorgung dir

Oromasdes auferlegt hat.« Unwillkiihrlich denkt man dabei an

die Kammerer der indischen Konige, welche ganz ahnliche

Functionen hatten; aller Wahrscheinlichkeit nach war auch am
eranischen Hofe ein eigener Diener dazu bestellt, w elcher die

Aufgabe hatte, den Lauf der Sonne zu beachten und den Eintritt

jeder neuen Tageszeit laut zu verkiinden, damit der Konig die

fiir jeden Theil des Tages bestimmten Geschafte oder Vergniigun-

gen zu rechter Zeit ausfuhre. Man erwartete vom Konig nicht

blus, dass er die Staatsgeschafte besorge, dass er Krieg fiihre und

Recht spreche, er sollte auch die Reprasentation nicht vernach-

lassigen und durch dieselbe sow ol fiir den Glanz seines Hofes als

\i Plut. Tipo; TjEfAov. c. 3 eel. AVyttenbach. Josephus Antiq. H, 6. 10.



672 Sechstes Buch: Der Staat and das Familienleben.

fur das Vergniigen seiner Umgebung sorgen. Der gesaiumte

Perserstamm beauspruchte dem Herzen seines Konigs besonders

nabe zu stehen, und die Alten berichten Cyrop. 8, 5. 21. Nicol.

Damasc. frg. 66', dass der Perserkonig den Persern Geschenke

mitbrachte, wenn er vonReisen zurlickkehrte
;
jedenfalls erwartete

man, dass er sein grosses Einkommen nicht allein verzehren,

sondeni zum Nutzen seines Stammes und seines Reiches verwen-

den werde. ZweiDinge wareii es vor Allem, welche nach eranischer

Ansicht in einer glanzendeii Hofhaltung nicht fehlen durften

:

iippige Gastmahler uiid grosse Jagden. Obwol die eranischen

Konige manchen Luxus trieben, sich den Weizen aus Aeolis, den

Weill aus Babylon, das Wasser vom Eulaeos kommen Hessen

;
Strabo XV, 735), so ivar es doch ^Yol iveder die allzugrosse

^laiinigfaltigkeit der Speiseu, noch auch die Kostbarkeit dersel-

ben, was diese Mahlzeiten kostspielig machte, sondern die Meiige

der zu unterhaltenden Personen. Die Zahl der koniglichen Tisch-

gaste war eine sehr grosse, ihre Platze waren strenge nach dem

Range geordnet, es war genau bestimmt, wer zur Rechten und

wer ziirLinken sitzen sollte; am k<‘)niglichen Tische sassen hoch-

stens 12 Personen Athen. 4, 26;, ausserdem erhielten noch an-

dere Personen, welche der Grosskonig ehren wollte
,
Speisen von

der koniglichen Tafel zugeschickt Xen. Cyrop. S, 2. 3). Ausser

den Fleischspeisen gab es wenig Hehlspeiseii, desto mehr Siissig-

keiten und Dessert Her. 1, 133;. Nach Koriun cf. bei Langlois

2, 25) gab es auch am Tische der armenischen Konige 400 Sitze.

AIs eine Sitte aus spaterer Zeit wird tins von verschiedenen Sei-

ten gemeldet, dass an der koniglichen Tafel nicht gesprochen

werden durfte, so berichten Theophylact ;5 , 5) und Masudi

2, 159). Mehr Gewicht als auf das Essen scheint man bei diesen

Gastmahlen auf das Trinkeii gelegt zu haben. Was Herodot

'1, 133), Ammian ^IS, 5. 8' von den Persern im Allgemeinen sagt,

dass sie dem Weine stark zusprechen und in der Erregtheit des

Trinkens wichtige Geschafte verhandeln, dann iiiichteru diesel-

ben nochmals erwiigen, das gilt von den koniglichen ^lahlzeiten

insbesondere. Auch das Kdnigsbuch wird nicht miide, die pracht-

vollen und lang andauernden Gastmale zu erwahnen und des

starken Weintrinkens ausdriicklich zu gedeiiken
,
auch dort wer-

den wichtige Verhandlungen wahrend des Trinkens gefiihrt,

aber die endgiiltige Entscheidung auf den nachsten Tag verspart.
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(Shahn. 1526^ 12 flg.) Um den Glanz derFeste zu erhohen, warden

Sangerinnen in den Speisesaal beschieden, welche Lieder vortragen

mussten^ solcher Sangerinnen gedenktschon Nicolaus Bd. 2, 276.

vgL Her. 5, 18. Aelian. Var. hist. 12, 1’
^ in spaterer Zeit iiebte na-

mentlich Vararan V dieses Vergniigen (Shahn . 1519. 1520 etc
.
)

.

Auch das Tanzen wurde von den Persern nicht verachtet, ja es soil

sugar als korperliche Uebung gegolten haben (Athenaeus 10,

45). Dass die persischen Gastmahle im Alterthuni wegen ihrer

Ueppigkeit beriihmt waren, wissen wir aus Horaz i). Neben den

Freuden der Tafel bildeten die grossen Jagden ein Hauptvergnii-

gen des Hofes. Firdosi hat uns eine gewiss iibertriebene Be-

schreibung eines solchen Jagdzuges hinterlassen (Shahn. 1999,

14 flg.
,
welchen Khosrav II veranstaltete. Voraus ging eine

Leibwache von 1160 Fussgangern mit Lanzen in der

Hand, dann folgte eine berittene Schaar von 1040 Personen, die

mit Schwertern bewalFnet waren, hinter ihnen 700 Falkner mit

den verschiedenen koniglichen Jagdvogeln, dann wieder 300 Rei-

ter mit den abgerichteten UnzenVj^)'^ sogar 70 abgeiichtete

Loweii mid Tiger sollen mitgefilhrt worden sein and nicht M eni-

ger als SOO Jagdhunde. Fine Bande von lOOOMusikern begleitete

den Zug and 500 Kamele fiihrten das Gepack, wahrendDiener mit

Wohlgeiiichen and Blumeu dieLuft angenehm zu inachen such-

ten und andere die Wege begossen, damit keinStaub sich erheben

konne. Der Grosskonig selbst ritt in goldgestickter koniglicher

Kieidung daher, angethan mit Ohrgehangen und Halskette, mit

einem gleichfalls prachtvoll gekleideten Gefolge von SOOPersonen.

Als leidenschaftlicher Jager wird namentlich Yararan V geriihmt

und seine zum Theil sehr unwahrscheinlichen Thaten im Konigs-

buche sehr ausfuhrlichbeschrieben, sein grosstesVergniigen wares

Loweii zu jagen, (deren es in den AValdern von Mesopotamien
[

eineMenge gegeben haben soil ^Shahn. 1535 flg. . Doch nicht im-

mer verfugte sich der Hof in die Berge oder Wiisten um dort zu

jagen, damit man dieses Yergniigen mit mehr Bequemlichkeit ge-

niessen konne, war es seit alter Zeit Sitte, Wildparks in der Nahe

der koniglichen Residenzen einzurichten. Solche Parke werden

1) Eine lebendige Darstellung eines solchen Gastmahles findet man bei

F. Justi, Ein Tag aus dem Leben des Konigs Darius ,Berlin 1&7;5), p. 19 flg.

Spiegel, Eran. Altertiiumsikuiide. III. 43
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beiden Alten ofter errv'ahnt (Xen. Anab. 1, 2. 7. Curtius 8, 1. 12.

Ammian. 24, 5. 2. Theophanes 1, 495), in ihnen jagte man theils

der Leibesiibung wegen, theils um die Pferde an die Jagd zu ge-

wohnen. Die Alten berichten, dass man es als ein Verbrechen be-

trachtete, wenn auf derJagddemand friiher auf einThier schoss als

der Grosskonig selbst (Ktes. Pers.40. Pint. Apophth. p.l85 ed,W.).

Diese Hofhaltung des Grosskonigs wurde sowol von den Unter-

konigen als von den Satrapen nachgeahmt , den letzteren scharft

Kyros nach Xenophon (Gyrop. 8, 6. 11 u. 12; ausdriicklich ein,

wie er selbst grosse Gastmahle zu halten und Thiergarten anzu-

legen. Nach Moses von Khorni hofFte; Yezdegerd I, dass sein

Sohn Shapuh durch prachtvolle Feste und grosse Jagden in Ar-

menien sich beliebt machen werde (Mos. Khor. 3, 55), und unter

Yezdegerd II suchtVasak gleichfalls durch grosse Feste den Adel

auf die Seite des Grosskonigs zu ziehen (Elis. p. 108). In wie

weit auch der unabhangige Adel sich dem Benehmen des Hofes

und der hohen Staatsbeamten angeschlossen haben mag , wissen

wir nicht, es konnte, namentlich unter tyrannischen Herrschern,

verderblich werden, seinen Reichthum zu zeigen, es war sicherer

und angenehmer zugleich, auf fremde Kosten sich zu vergniigeu

und seine eigenen ^littel zu verbergen. Was das Volk anbelangt,

so wissen wir durch Herodot (1, 71), dass die Lebensweise eine

sehr einfache war , so lange das Volk von dem Ertragnisse seines

armen Landes leben musste. Von den Medem sagt Strabo {XI,

526), dass sie von Friichten leben und vom Fleische des Wildes,

dass sie Erode aus gerosteten IVIandeln backen und Kuchen aus

getrockneten Aepfeln verfertigen. Seitdem aber die Eranier Er-

oberungen gemacht
, namentlich seit sie das lydische Konigreich

gestiirzt hatten, wurden sie auch mit Luxusgegenstanden bekannt

und besassen Mittel dieselben auch bei sich einzufiihreii
, dock

ist selbst in den tonangebenden Provinzen die Masse des Volkes

immer einfach geblieben, noch viel mehr in den iibrigen (Justin.

41, 3. Ammian. 23, 6. 76 fig. . Als ein Familienfest erwahnt
Herodot (1, 133: den Geburtstag, an diesem Tage pflegt man
besser als gewohnlich zu essen, die Reichern lassen einen Ochsen,

einen Esel, ein Pferd oder ein Kamel braten, die Aermeren ein

kleineres Thier. Die Gewohnheit bei festlichen ]Mahlzeiten zuerst

die Gesundheit des Kbnigs auszubrhigen, ist weiiigstens fiir die

spiitere Zeit hezeugt Shahn. 1493, 4. v. u., 1519, 4). Der Ge-
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burtstaff des Koni^s ^vurde im ganzen Lande festlich besranofen

(Plato Alcib. I. 126 C.' .

Wie mit der Lebensweise, so verhalt es sich auch mit der

Wohnung. Die koniglichen Palaste, die wir im nachsten Buche

keunen lernen werden , waren prachtYoll
,
an sie werden sich die

Wohnungeii derVornehmen angeschlosseu haben; aber die Woh-
nung des gewohnlichen Eraniers war einfach^ jedoch dem Orte

nach verschieden. Im Avesta ist der gangbare Ausdmck fiir die

Wohnung nmanem, und da ausYd. S, 8 hervorgeht, dass dieselbe

tragbar ist ,
so werden wir in vielen Fallen das Nomadenzelt

darunter verstehen diirfen, Nothwendig ist es jedoch nicht, dass

die Wohnung so einfach sei, aus Yd. 2, 68. 69 sehen wir, dass

die Wohnung auch mit Hofen und Saulen umgeben sein konnte,

ja das Avesta kennt Prachtbauten mit 1000 Saulen und 100 Fen-

stern (Yt. 5, 10 T; ob unter dem Ausdruck kata Stockwerke zu

verstehen sind, wie ich friiher glaubte, ist ungewiss. Eine Be-

schreibung der Wohnung, die ^yiv Yd. 14, 60—63 linden, ist in

ihren Einzelnheiten nicht ganz deutlich. Ein anderer Name fiir

Wohnung ist hadhis (Ysp. 1, 31 ; 2, 34 ; 10, 24), es ist diess wenn
nuch nicht der gebrauchlichste, doch gewiss einer der altesten

Ausdriicke, denn er entspricht dem skr. sadas und gr, sooc, ebenso

das seltnere vae^man dem griech. o'xoc, shiti aber hangt mit arm.

shen (Burg, Dorf
,
zusanimen, ebenso maetha, maethana mit dem

neuern mehan Aufenthaltsort. Einer der wichtigsten Aus-

driicke fiir Wohnung ist das Wort khao, das im Avesta selteii

vorkommt, aber dem neuern khana, entspricht. Es hangt

dieses Wort jedenfalls mit der Wurzel kan, khan, graben zusam-

men, im nordlichen Eran und in x\rmenien grabt man sich wirk-

lich Wohnungen in die Erde, um sich dadurch besser gegen die

heftige Kalte zu schiitzen, aber auch in den heissern Gegenden

bediente man sich solcher gegrabener, unterirdischer Wohnungen
(cf. Polak 1, 63 ,

um die Zeit der heissen Tage in denselben zu-

zubringen. Die neuern Eranier fasseii den letzten und ersten

dieser Ausdriicke in der Yerbindung qU khan u man,

zusammen, worunter man das Haas und was zu demselben ge-

hort, versteht. Woraus die alien Eranier ihre Hauser bauteii,

wissen wir zwar nicht gewiss, es liisst sich jedoch annehmen, dass

man, wie in neuerer Zeit, die in der Luft getrockueten Lehm-

43
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ziegel iisti, np. khisht) dazu verwendete^ die in dem trock-

nen Klima lange aushalten. Dass man den Mortel (vicica np,

^ gac) schon friihe kannte, wissen wir aiis dem Avesta. —
Eine Wohnung (nmanem) musste zum mindesten von zwei Men-

schen .Mann und Frau) beAVohnt werden ,
daneben waren auch

Behaltnisse fiir Vieh, Futter u. s. w. erforderlich. An der Spitze

der Wohnung stand der Hausherr (nmano-paitis) ;
war dieser ein

angesehener Mann^ so sammelte sich bald um seine Wohnung

eine Anzahl anderer, die seinen Stammesgeno&sen oder Clienten

angehorten. Dass die erw^achseiien Familienglieder mit Frauen

und Kindern bei ihrem Erzeuger wohnen blieben und dessen Fa-

milie vermehrten, ist wol in Eran von je her Sitte gewesen, wie

noch heute bei den Parsen in Indien. Fiinfzehn Paare, ohiie

Zweifel mit eben so vielen Hausern, bilden eine vie oder einen

Clan, dreissig Paare einen zahtu oder eine Genossenschaft, fiinf-

zig eine dagliu, dah} u oder Dorf
;
wir wissen bereits, dass an der

Spitze jeder dieser Abtheilungen ein besonderer Yorsteher stand

(cf. Ed. 2, 23S. 239j. Die eben angefiihrten Zahlen darf man
wol als die geringsten betrachten , die fiir eine Abtheilung erfor-

derlich waren, jede derselbeu konnte gewiss Aveit starker sein,

Ueber das Dorf hinaus scheint sich die Eintheilung des Avesta

nicht zu erstrecken, nur das Altpersische kenut fiir die Stadt den

Namen vardanam , aber eine besondere Yerfassung hatten auch

dort die StMte kauni
,
sie av aren grosse Dorfer. Im Konigsbuche

werden innerhalb der Stadte unterschieden : koi , was eine

einzelne Strasse zu sein scheint, dann barzan. District, end-

lich bazar, Markt. Der Bazar oder vielmehr die Eazare scheinen

die hauptsachlichste Eigenthiimlichkeit geAvesen zu sein , welche

die Stadte vor den Ddrfern voraus hatten.

Die Einrichtung des Innern der Hauser war im Alterthume

wenig von der heutigen verschieden. Die Thiiren im Innern

wurden nicht geschlossen, sondern mit Teppichen behangt, die

nach dem Stande und dem Keichthum des Besitzers mehr oder

minder kostbar Avaren Plut. Artax. c.29; v^gl. Curtius S, 5. 21)".

Zum Sitzen und Liegen bediente man sich der Bolster undKissen

ictairis, barezis^.

In der Familie nehmen neben den Mannern auch die Frauen

unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Der Mann brauchte sich
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nicht mit einer Frau zu begnugeh , zur Zeit des Herodot batten

die Perser mehrere Frauen inid noch mehr Concubinen (Her. 1,

135, und Strabo XV, 733 ; Strabo XI, 526) behauptet, dass

nicht nur die meJischeu Konige viele Frauen haben
,
sondern

auch die in den Bergen woliiienden Meder nicht weniger als funf

Weiber nehmeii durften. An derselben Stelle berichtet Strabo

ferner, dass theilweise bei den Medern auch Polyandrie herrsche.

Die Polygamic der Eranier bestatigen auch Ammian (23, 6. 76)

und Agathias (2, 30], ebenso das Shahname. Gleichwol wird

man annehmen diirfen, dass nur die Begiiterten mehrere Frauen

hatten und , da die Zahl derselben sich nach den Mitteln der

Manner richtete, die Masse des Volkes sich in der Kegel mit einer

Frau begniigeii musste. Sprechen wir nun zuerst von den recht-

miissigen Frauen der Eranier
,
so konnte es scheinen, als ob die

Eheschliessung (nairithwana) keinen sehr hervorragenden Platz

in der eraiiischen Religion einnehme; aber diess ist eine Tau-

schung, die Ehe wird allerdings nur durch das Zusammenfiigen

der Hande der Brautleute geschlossen, der Handschlag aber ist

eine der heiligsten Yerpflichtungen der Eranier, wie wir unten

zeigen werden. Nach Strabo (XV, 733j fanden die Hochzeiten

zur Zeit der Friihlingsnachtgleiche Statt, er behauptet, der Mann
trete in das Brautgemach ein, nachdem er vorher einen Apfel

oder das Mark eines Kamels gegessen babe, sonst aber nichts an

diesem Tage. Bei den Mannem gait nach Herodot das zw^anzigste

Jahr fiir den Eintritt in das Mannesalter, als das richtige Alter

fiir die Verheirathung einer Tochter scheint das Avesta (Vd. 14,

66) das fiinfzehnte Jahr anzusehen. In Kirmaii lasst man der

Verheirathung eine Verlobung vorausgehen, man verlobt die

Madchen bereits im9. und verheirathet sie im 13. Jahre, in Indien

werden die Madchen nach Anquetils A’ersicherung oft schon im

2. oder 3. Jahre verlobt, was jedenfalls eine Neuerung ist. Auch

die Verlobung ist an gewisse Regeln gebunden, sie besteht darin,

dass ein Priester die Hande der Verlobten zusammenfiigt und da-

bei einige (iibrigens ganz unbedeutende) Gebete spricht. Um ein

Madchen muss man bei den Parsen beim Vater oder bei den

Pflegealtem desselben anhalten, und zwar soil diess durch drei

Hausherren geschehen; auch die Einwilligung des Madchens wird

fur nothig gehalten, was doch kaum der Fall sein konnte, wenn
man die Kinder immer in der friihesten Jugend schon verlobt
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hatte. Eine Morgengabe ist Sitte, und zwar schreiben neuere

Autoritaten i—2000 Silbermiinzen und zwei Golddinare vor. Das

im Avesta gebrauchliche Wort fiir heirathen ist vad, was urspriing-

lich fiihren bedeutet und dann (ebenso wie bei den Indern ni) fiir

das Heirathen gebraucht wird. Einen weitern Uiiterschied zwi-

schen verschiedenen Ehen kennt das Avesta nicht, aber neuere

eranische Quellen unterscheiden fiinferlei Arteii von Ehen, nam-

lich 1) Shah-zan, die gewohnliche Verheirathung mit einer Jung-

frau, welche die rechtmassige Ehegattin ihres !Mannes wird,.

2) Yogan-zan (ohneZweifel vom neup. matrix, uterus) , wo
die Frau die Bedingung stellt ,

dass der erstgeborne Sohn nicht

der Sohn ihres Mannes sein, sondern als die Nachkommen-
schaft ihres ohne mannliche Nachkommen verstorbeiien Vaters

Oder Bruders gelten solle. Ein solches Madchen erhalt vom va-

terlichen Vermogen denAntheil einesSohnes, und man pflegt das

Paar nochmals zu trauen
,
wenn der erstgeborne Sohn das Alter

von 15 Jahren erreicht hat. 3) Satar-zan ist ganz dasselbe wie

Yogan-zan, nur dass der Yorbehalt nicht zu Guiisten eines Yer-

wandten, sondem fiir eine beliebige andere Person stattfindet,

gegen Erlegung einer Summe Geldes. 4) Cakir-zan ist die Yer-

heirathung mit einer Wittwe. Endlich 5; Khodash-rai-zan ist die

Yerheirathung eines jMadchens aus eigenem Antriebe, gegen den

Willen der Aeltern. Diese Art der Yerheirathung gilt fiir die

schlechteste. Yielen Anstoss haben von je her in Europa die Hei-

rathen zwischen nahen Yerwandten verursacht, namentlich zwi-

schen Brudern und Schwestern, zwischen Yatem und Tdchtern.

Sie haben ihren Grund in den Stammesverhaltnissen Erans ; man
heirathete innerhalb des ; eigenen Stammes, weil man keine

ilissheirath eingehen wollte und den eigenen Stamm, die eigen

e

Familie als die vorziiglichste ansah. Schon das Avesta empfiehlt

die Yerwandtenheirath 13, 2S. Ysp. 3, 18), sie ist noch jetzt

sehr gebrauchlich, namentlich bei Nomaden, deren Tochter nicht

selten die besten Heirathen ausschlagen, weil sie dieselben in

eine Stadt oder auch nur in einen andem Stamm bringen wiirden.

Die ausserste Consequenz dieser Yerwandtenheirathen ist die

Geschwisterehe. Nach Herodot
[
3

, 31) hatte Kambyses zuerst die

Geschwisterehen eingefiihrt, diess ist aber wol einirrthum (cf. Bd.

2, 300), sie haben gewiss schon vor ihm b^standen. Dass dieKb-

nige die Pflicht batten, nur ebenbiirtige Gemahlinnen aus dem
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Achamenidengeschlechte zu haben, zeigen Stellen wie Her. 3, S4.

88. Die Geschwistereheii sind gerade in der koniglichen Familie

aus diesem Grunde sehr beliebt ; Kambyses heirathet seine Schwe-

stern (Her. 3, 31) , Artaxerxes seine zwei Tochter (Pint. Art. c.

27), Terituchmes seine Schwester Roxane (Ktes.Pers. c. 54), der

Satrape Sysimithres heirathet sogar seine Mutter Curtins 8, 2. 19),

Qobad I seine Tochter Sambyke; dass die Sitte auch spater noch

bestand, bezeugt Agathias (2, 24). Doch nur die an Rang ihm
gleichstehende Gemahlin musste der Grosskonig aus so vorneh-

mem Geschlechte sich wahlen, seine Gemahlinnen zweiten und

dritten Ranges konnten auch aus andern Familien stammen, na-

mentlich suchte man die Tochter benachbarter Konige zu heira-

then und diese dadurch an sich zu ketten. Herodot erzahlt, dass

Kambyses die Tochter des Konigs von Aegypten zur Frau ver-

langte (3, 1), nach Justin verlangt Darius I die Tochter des Sky-

thenkonigs Jancyrus zur Frau (Bd. 2, 349), Khosrav I scheint

wirklich die Tochter eines turanischen Fiirsten geheirathet zu

haben (ShMin. 1699 lig.). Diese fremdeii Prinzessinnen wurdeii

durch eine Mittelsperson inEmpfang genommen, welche auf ihrer

Hut zu sein hatte, damit man nicht ein Madchen geringeren

Ranges an die Stelle einer Prinzessin aus koniglichem Gebliit

unterschiebe, denn die Ehre der Verschwagerung mit dem Gross-

kbnige scheint nicht immer sehr gesucht worden zu sein. Inahn-

licherWeise wie die Grosskbnige verfuhren auch die Unterkonige

und der gesamrnte Adel, so heiratheten z. B. die Beherrscher Se-

gestans gerne Tochter der Konige von Kabul; wir Avissen indes-

sen sowol aus dem Avesta Avie aus dem Konigsbuche, dass solche

gemischte Ehen den Priestern ein Greuel waren. Der Grund
Avird im Konigsbuche deutlich genug angegeben (Shahn, 2002'

:

es ist die EinAvirkung der Mutter auf das Gemiith der Kinder,

Avelche um so grosser sein muss , als die Erziehung in den ersten

Jahren der Mutter allein iiberlassen blieb und in dieser Zeit der

Grund zur Heterodoxie der Kinder gelegt Avurde, von deren Fol-

gen wir oben an einem Sohne des Khosrav I ein Beispiel gesehen

haben (p. 435). Im Gegensatze zu den rechtmassigen Frauen

Avaren aa^oI die KebsAveiber meist Sklavinnen, die man erbeutet,

gekauft Oder auch als Geschenk erhalten hatte; der Hauptun-

terschied bestand avoI darin, dass die Kinder der KebsAA eiber nicht

erbberechtigt Avaren. Nichts desto weniger erlangten solche aus-
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wartige Frauen oft grossen Einfluss ;
wir erinnern nur an die

Aspasia unter Artaxerxes II (Pint. Artax. c. 26. 21 ], die Euplie-

mia unter Khosrav I (oben p. 435]; sie brachten es selbst dahin,

dass sie zu rechtmassigen Gemahlinnen erhoben wurden, wie die

Jiidin Esther, die Italienerin Thermusa (vgl. oben p. 128), die

Christin Sira oderShirin unter Khosrav II; letzterer Fall war eine

offenbare Yerletzung der persischen Gesetze, welche verboten

eine Christin (und wol iiberhaupt eine Andersglaubige) auf den

Thron zu erheben (Theophyl. 5 , 13). man scheint aber schon

friihe auf den Ausweg verfallen zu sein, die betreffende Frau zur

eraiiischen Religion iibertreten zu lassen; ware diess nicht der

Fall gewesen, so hatte Artaxerxes die Aspasia nicht zur Prieste-

rin der x\nahita ernennen konnen (Plut. Artax, c. 27); auch bei

Firdosi bekehrt sich die Inderin Spimid zum wahren Glauben

(Shahn. 1579, 12] . Die Priester wussten indessen sehr gut, dass

eine solche Bekehrung eine blosse Aeusserlichkeit sei und dass

im Geheimen die alten Culte fortgesetzt wurden; es kann daher

nicht befremden, wenn wir auch in Eran Gotzendienst und Buh-

lerei in genauester Verbindung finden (vgl. Vd. ! ,
36. 57 und

auch oben p. 139]; unter den Pairikas werden wir vielfach aus-

landische Madchen zu verstehen haben. Die Zahl der Frauen im

grosskoniglichen Harem giebt Plutarch (Artax. c. 27) auf 360 an,

Khosrav II soil deren sogar 1200 besessen haben; letztere Zahl

ist wahrscheinlich iibertrieben , aber eine genaue Vorschrift be-

stand dariiber wol nicht. Die eigentliche Gemahlin des Konigs

hatte Anspruch auf besondere Ehrerbietung, man musste vor ihr

niederfallen (Dinon frg. 19), und Nehem. 2, 6 sitzt die Gemahlin
an der Seite des Grosskdnigs. Sie trug ein Diadem

;
fiir ihren

Schmuck waren ihr besondere Einkiinfte angewiesen. Neben der

Gemahlin finden wir auch die Konigin-Mutter von bedeutendem

Einflusse (Ktes. Pers. 10. 36. 40. 42); wir erinnern nur an Pary-

satis und Thermusa, sie nehmen an der koniglichen Mahlzeit

Theil (Plut. Art. c. 5). Die Ehrerbietung erforderte, dass der

Sohn in Gegenwart der Mutter sich erst setzte, nachdem sie ihm
die Erlaubniss dazu gegeben hatte (Curtius 5, 2. 22). Die Sitte,

viele Frauen zu haben, machte eine genaue Ueberwachung dersel-

ben nbthig, diese war den Eunuchen anveitraut, eine Einrichtung,

die iibrigens nicht urspriinglich eranisch, sondern von Westen her

eingefiihrt war. Ueber die Stellung der Frauen zu ihren Mannern
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ill den iibrigen Familien erfahren wir ivenig, wir konnen tins aber

denken, dass dieselbe sehr verschieden gewesen sein muss. Es

finden sich Beispiele grosser Liebe des Mannes zur Frau; so wei-

gert sich Masistes seine Frau zu entlassen, weil er sie liebe und

Sohne und Tochter von ihr babe Herod. 9, 111), Artaxerxes II

bittet instandig ,
die Stateira niclit zu tbdten und ihn nicht von

ihr zu trennen (Plut. Artax. c. 2; . Dass aber nameiitlich der ko-

nigliche Harem der Sitz der grossten Schandthaten war, geht aus

den nicht anzuzweifelnden Erziihlungen des Ktesias hervor (Pers.

28. 42. 54. 55. 59), die man dutch ahnliche Beispiele aus der

Sasanidengeschichte nach Belieben vermehren kann. AYenn nun

aber auch namentlich die koniglichen Frauen bei ihren Ausfahr-

ten sehr gehiitet wurden (Plut. Themist. c. 26), ja sogar im Hause

nicht mit fremden Mannern verkehren durften (Joseph. Antiq. 1 1,

6. 1), so muss der Geschlechtsverkehr bei den Eraniern doch ein

viel freierer gewesen sein; Plutarch (Artax. c. 5) sagt aus, dass

sich Stateira in ihremWagen sehen liess, was die Perser beifallig

aufnahmen, und aus AM. 15, 29 flg. kann man entnehmen, dass

uneheliche Geburten eben nicht zu den Seltenheiten gehorten,

wie denn auch die Freiheit der Polygamie geschlechtliche Aus-

schweifungen in keiner AAMise hinderte, was schon die Alten aus-

driicklich bemerken (Ammian. 23, 6. 76. Agathias 2, 30 und da-

von bestimmte Beispiele geben Her. 9, lOS — 113 ,
obwol auch

das Avesta die Buhlerinnen jahika) verdammt (AM. 18, 115 flg.)

und die Knabenliebe zu den schandlichsten A^erbrechen zahlt

(AM. 8, 98 flg.), spatere Quellen fiir den Ehebruch auch die

Holie in Aussicht stellten . Die Knabenliebe erwahnt iibrigens

auch Herodot (1, 135), behauptend, die Perser batten sie von den

Griechen gelernt.

Zweck der Ehe war die Erzeugung von Nachkommenschaft

(frazaihti) , welche auch bei den Eraniern fiir ein Gut geachtet

ivurde, als einTheil des AMrmogens (vgl.Yc. 10, 44; 11, 18; 59,

13. 14; 64, 43 etc. und Her. 1, 136); nach Strabo iXA^, 733)

setzte der Konig Belohnungen fiir diejenigen aus, welche die

meisten Sohne erzeugt batten. Zumeist ivar es jedoch nur die

mannliche Nachkommenschaft, auf welche ein AA^erth gelegt

wurde, w^eniger die Tochter; ferner verlangte man gut aus-

1; A'gl meine Uebersetzung des Avesta 2, LXI.



6g2 Sechstes Buch ! Der Staat und das Familienieben.

gebildete Kinder , dagegen ^wurden korperliche Gebrecheu , na-

mentlicb Verkriippelung, als ein Werk des Teufels angesehen,

als ein Zeicben, welches Agro mainyus an ein Wesen gemacht

hatte, iiber das er Gewalt hatte (Vd. 2, 80— 86); solche Kinder

sind gewiss oft ausgesetzt worden, und wenn Sam bei Firdosi

seinen Sohn Zal seiner weissen Haare wegen aussetzt, so handelt

er eigentlich ganz im Einklange mit den Anschauungen des

Avesta, und dass dieser Fall ausnahmsweise anders beurtheilt

werden muss, andert nichts an der Sache. Auch die Kriippel

und Kranken , welche am Leben blieben, wurden in Eran wie in

Armenien sich selbst iiberlassen und fiihrten ein elendes Dasein;

in Armenien war es ein Hauptverdienst des Christenthums, dass es

das Loos dieser Ungliicklichen erleichterte (Faustus 4, 4, Mos. Khor.

3, 20) * Die Aussatzigen wurden verabscheutund von den bewohnten

Orten hinweggejagt (Her. 1, 138); nach Strabo (XI, 517) warfen

die Baktrer sogar die von Alter oder Krankheit Entkrafteten le-

bendig den Hunden vor, und Agathias (2, 23) bestatigt das von

Strabo bios fiir die Baktrer Behauptete als einen zu seiner Zeit

allgemein iiblichen Gebrauch; man pflegte die Kranken unter

dem Volke mit etwas Speise auszusetzen und so umkommen zu

lassen; Porphyrius (de abstin. 4, 21) erzahlt ganz Aehnliches,

und Windischmann hat mit Hinweis auf Vd. 3, 58 dg. gezeigt,

dass auch diese Sitte durch das Avesta bestatigt werde. In Be-

zug auf die neugebornen Kinder erzahlt Procop (B. P. 1 , 23J,

wie auch Firdosi
,
dass es Sitte war dieselben in fremde Fami-

lien zu geben, damit sie dort erzogen wurden
;
so haben wir oben

(p. 419) gesehen, dass der Sohn des Zames bei dem Adergudum-
bades erzogen wurde, Yararan V wurde bei den Arabem erzogen

(p. 342), haufig sind Falle dieser Art bei den Armeniern erwahnt,

Vielleicht war es Yorsicht, welche die vornehmen Perser so han-

deln liess, damit doch wenigstens ein Glied der Familie gerettet

werden konne, wenn, wie nicht selten der Fall w;ar, das allge-

meine Verderben der ganzen Familie beschlossen wurde. Yoll-

kommene Richtigkeit wird die Behauptung Herodots (1, 136)

haben, dass der junge Perser die ersten fiinf Jahre seines Lebens

bios unter den Weibern zubringe (sieben nach Yaler. Max. 2, 6)

,

wenn es auch w^ol zu viel behauptet ist , dass er wahrend dieser

1; Zoroastrische Studien p. 297.
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ganzen Zeit seinem Vater gar nicht vor das Gesicht komme;

Boch jetzt ist es Sitte in Eran^, die Knaben sogar bis zum sieben-

ten Jahre nur von Frauen erziehen zu lassen. Die eigentlicbe Er-

ziehung fallt zwischen das fiinfte und zwanzigste Jahr und soli

bios in der Unterweisung im Keiten^ Speerwerfen, Bogenschies-

sen und Wahrheitsprechen bestehen. In der That braucht der

Sohn eines Kriegers sonst eben nicht viel zu lernen, bei Acker-

bauern und HandMxnkern muss natiirlich der Unterricht der Kin-

der ein anderer gewesen sein. Dass eiu grosser Theil der vorneh-

men Kinder amHofe erzogen wurde, versichertXenophon (Anab.

9. 3), und es ist auch diese Xachricht vollkommen glaubwiirdig

und diirfte sich einfach durch den Umstand erklareu, dass ein

grosser Theil des Adels gezwungen wurde, als Biirgschaft seiner

Treue einige seiner Kinder an den Hof zu schicken. Da diese

Kinder von sehr verschiedenem Alter Avaren
, so ist es ganz na-

tiirlich; dass dafiir gesorgt war^ dass sie den nothigen Unterricht

erhalten konnten. Diesen Unterricht beschreibt Xenophon in der

RyropMie (U 2. 15 1 genauer, ich gestehe aber^ dieser Nachricht

kein rechtes Vertrauen schenken zu konnen, eben so Avenig den

Erzahlungen Plates, Alcib. I. 121D. Es versteht sich von selbst,

dass diese Kinder am Hofe am ehesten das richtige Benehmen

erlernten, \a ie es der feine Anstand erforderte, und dass sie in der

Lage Avaren sich beliebt zu machen und fiir ihre Zukunft zu sor-

gen. Die Alten hatten von der Erziehung der Eranier eine hohe

Meinung, sie riihmeii die grosse GeAA^alt, Avelche der Vater iiber

die Sohne ausiibt .Aristot. Eth. Nic. S, 10;; nach Herodot (1, 137)

Avare Eiternmord etAvas Unerhortes. Wir miissen mit Hinblick

auf die Geschichte anders dariiber urtheilen : Orodes I, Mithrida-

tes III, Khosrav II und Qobad II sind Vatermorder, Varrhanes

A errath muthAvilliger Weise seinen Vater und befordert ihn da-

durch zum Tode, um ihn bald zu beerben iProcop. B. P. 1, 23

und oben p. 419); dafiir findet man auch, dass der Vater seinen

Sohn todtete ,s. o. p. 119), und die Ermordung der kbniglichen

Prinzen ist ein zu alltagliches Ereigniss, als dass es besonders

EiAvahnung verdiente. Das Verhaltniss der Briider in den vor-

nehmen Familien ist geAvobnlich ein schlechtes [Bd. 2, 418. 419.

434); neben vielen Beispielen in der koniglicheiiFamilie zu alien

Zeiten erwahnen Avir nur das Benehmen der Briider \ asak und

Vardan, von Avelchen oben p. 311. 314) die Rede gCAvesen ist.
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Das Leben innerhalb der Familie betracbtete der Eranier

wol kaum als die Hauptsache. Wahrend er den Frauen die Sorge

fiir seine jiingern Kinder iiberliess, die altern aber einem Lebrer

ubergab, fand er nur den Verkebr mit Mannerii seiner wiirdig,

wenn die Berufsgeschafte ihm Zeit Hessen. Dieser ojffentliche Ver-

kehr hatte den aussern Anstand sehr ausgebildet, wie auch die

Alten rilhinend erwabnen. Man verlangte von Allen ein angemes-

senes Betragen : Lacben in Gegenwart von Andern gait fiir un-

anstandig (Her. 1 ,
99', man durfte iiber nicbts in Verwunde-^

rung geratben (Cyrop. 8, 1. 42 , musste alle anstdssigen Reden
vermeiden (Her. 1, 138). Beim Begegnen war die Begriissung

eine sebr berzlicbe und genau vorgescbriebene, Gleicbstebende

kiissten sicb die Wangen, Geringere warfen sicb vorHoberen auf

die Erde (Herod. 1, 134. Strabo XV, 734), nacb Xenopbon (Cy-

rop. 1, 4. 27) war die Sitte des Kiissens nur persiscb, nicbt me-
discb. Essen und Trinken gait (ebenso wie der Scblaf;; eigentlicb

als etwas der guten Scbbpfung nicbt Angeboriges, es Avar ein

Opfer, Welches man dem Damon der Begierde bracbte, docb Avar

allgemein anerkaunt, dass man sicb demselben nicbt entzieben

konne. Nacb den Yorscbriften der Mazdayacnas diirfen nur reine

Dinge gegessen werden und ist vor dem Essen ein Gebet zu spre-

cben, wenn dasselbe auf dem Tiscbe stebt. Wabrend des Essens

soli man den Paitidana vor dem Munde bebalten, aucb soil man
wabrend desselben nicbt reden (diess bestatigen aucb die Alten,

cf. Ammian. 23, 6. 80. Tbeopbyl. 5, 5) und aucb nicbt trin-

ken ^). Nacb Ammian baben die Parser eigentlicb keine fest

bestimnite Essenszeit
,
sondern jeder isst Avenn er Hunger spiirt.

Aucb die Verricbtung natiirlicber Bediirfnisse ist bestimmt ge-

regelt, namentlicb soli der Eranier nicbt stebend seinen Urin las-

sen (Vd. 18, 91. Ammian. 23, 6. 79 .

Oben ist scbon darauf bingewiesen worden
, dass es zu den

Gegenstanden der Erziebung geborte, die jungen Eranier zur

Wabrbeit anzubalten; das Avesta bestatigt diese Aussage der

Alten durcb viele Stellen, in welcben die bocbste Verebrung fiir

die Wabrbeit, der grosste Abscbeu vor der Liige an den Tag ge-
legt vAurd. Wabr zu sein in Gedanken, Worten und Werken Avird

als Pflicbt der Mkzdayacnas nacbdriicklichst betont. Es leucbtet

1} Cf. meine Uebersetzung des Avesta 2, p. L.
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ein, von welch hohem Werthe es im gegenseitigen Verkehre ist,

wenn Jeder sich zti seiiiem Worte bekennt und sein Versprechen

heilig halt. Das Avesta nennt ein gegebenes Versprechen einen

Mithra (Vd. 4, 6 denn jNIithra ist der Genius^ der Alles sieht,

und darum beaufsichtigt er die geschlossenen Vertrage^ deren

Bruch er bestraft. Schon das blosse gegebene Wort fmithro va-

cahino) muss heilig sein, noch bindender ist der durch Hand-

schlag bekraftigte Vertrag (raithro zacta-marsto] . Andere quali-

tative Unterschiede kennt das Avesta iiicht , die weiteren Arten

der Mithras unterscheiden sich nur durch die Quantitat der bei

dem Vertrage in Betracht kommendeii Objecte, und diese Art der

eranischen Vertrage kennen auch die Alten (Corn. Nepos Datames

c. 10. Diodor 16, 43. Nicol. Damasc. frg. 9), ebenso weiss das

Kdnigsbuch, dass Vertragsbruch eine sehr schwere Siinde sei

(z. B. Shahn. 1961, 2 ). Der Vorwurf der Liige ist demnach ein

sehr entehrender, und Darius I in seiner grossen Inschrift spricht

seineu Abscheu vor der Liige unverholeii aus, andere eianische

Kbnige bestrafen sie strenge ^Ktes. Pers. 2. Plut. Artax. c. 14, cf.

aberHer. 3,72 . Schriftliche Vertrage warden durch Beidriickung

des Siegels bekraftigt, und wir wisseu bereits, dass ein konigliches

Versprechen, das mit dem Ebersiegel gesiegelt war, als unver-

letzlich gait (p. 607). Trotzdem dass eigentlich das blosse Wort,

der blosse Handschlag eines Eraniers hatte geniigen solleu , fand

man doch bald nothig, eine noch feierlichere Form eines Ver-

sprechens einzufuhren, den Schwur. Die Theologie der Maz-*

dayacnas straubt sich sehr gegen dieses Mittel und will es mdg-

lichst beschrankt wissen^), gleichwol wurde es friihe und oft an-

srew^andt. Artabanus III schw'ort bei seinen vaterlichen Gottern

und giebt die Rechte (Joseph. Antiq. IS, 9. 3), Shapur II schwdrt

bei der Sonne, dem Wasser und Feuer (Faust. 4, 16), Shapur III

bei Feuer, Wasser und der Majestat seiner unsterblichen Ahnen

Mos. Khor. 3, 42), Yezdegerd II bei der Sonne allein (Elisaeus

p. 74, vgl. auch Mos. Khor. 2, SI), ahnliche Schwiire findet man
im Konigsbuche (Bd. 2, 194). Eine spate und eigenthiimliche

Form des Vertrags erwahnt Menander (p. 363^; Eranier und Ho-

mer beschworen denselben in Gegenwart ihrer heiligen Schriften-)

.

1) Vgl. meine Uebersetzung des Avesta 2, LVI.

2) Die Form des Vertrages, welche die Eranier mit dem griechischen
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Die Heiliglialtung des gegebenen Wortes bei den Eraniern schei-

nen die Alten als eine ganz feststehende Thatsache angenommen

zu haben, wenigstens erwahut Herodot dieselbe ohne jede Berner-

kung , auch sind iins Beispiele bekannt , welche beweisen
, dass

man es mit seinem Worte ernst nahm, man denke an das Betra-

gen des Megabyzos bei Ktesias , des Artaban gegen Anilaeus bei

Josephus, des jungern Kyros bei Xenophon. Anders denkt Justin

(41, 3 hn.jj und zu unserm Bedauern miissen wir gestehen, dass

die geschichtlichen Berichte, die uns von dem Verbalten der Era-

nier bei verschiedenen Gelegenheiten Nachricht geben, durchaus

nicht dazu angethan sind, die Wahrheitsliebe bei Persern und Ar-

meniem als die Regel hinzustellen ; man denke nur an das treii-

lose Benehmen des Tissaphemes gegen die 10,000 Griechen, die

Treulosigkeit des Partherkonigs gegen Antonins
, die Bundes-

briichigkeit des Khosrav I, die wahrscheinlich unter falschen Vor-

spiegelungen erfolgte Gefangennehmuiig des Demetrius und Va-

lerian , das Benehmen des Surena gegen Crassus . endlich die

Leichtigkeit , mit derBarzapharnes seinen Schwur bricht Joseph.

Bell. Jud. 1, 13]. Und nicht bios gegen Fremde wird solche

Treulosigkeit geiibt, auch die Eranier werdeii nicht besser behan-

delt, wir erinnem daran, wie dem Arshak unter koniglichem Sie-

gel Sicherheit versprochen ward und wie man ihii spater behan-

delte (s. 0 . p. 320 flg.) . Vasak brach in dem Kriege der Armenier

gegen Yezdegerd II wiederholt die heiligsteii Eide lElisaeus

. 113 flg.-. Die armenischen Christen waren nicht besser als

ihre Landsleute , man lese nur . wie unmittelbar nach den heilig-

sten Eidschwiiren einer der Verschworenen die eben geschlos-

sene Verschwdrung Vahans den Persern mittheilt (Lazar. Farp.

. 59) . Allerdings beweisen alle diese Beispiele nur die Verderb-

niss der hoheren Stande; aber wir konnen unmoglich glauben,

dass das Volk einen Gegensatz gegen sie gebildet habe, wir neh-

men vielmehr an, dass die Liigenhaftigkeit von je her eine natio-

nale Schwache der Eranier war, gegen welche ihre edelsten Geister

umsonst aukampften.

Genau verhunden mit der Tugeiid der Wahihaftigkeit war

nach Herodot (1, 135] bei den Persern der Abscheu vqr dem

Heere des jungern Kyros abschlossen ^Bd. 2, 445 Anm.;, betrachte ich als

eine ganz ungehbrige, auf Tauschung berechnete.
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Schuldenmachen ,
well sie sagten, dass ein Mann, der Schuldeii

habe, leicht zur Liige verleitet werden konne. In der That hangt

die Nichtbezahlung einer Schuld vielfach mit dem Bruche eines

gegebenen Wortes zusammen; nach den Glossen zu Vd. 4, 1 flg.

scheint es, dass man die Weigerung eine Schuld zu bezahlen,

wenn die Mittel vorhanden waren
,
geradezu als einen Raub aii-

sah, wahrend man auch schon das Verlangen eines Aufschubes,

Aveil man nicht bezahlen konnte, fiir einen Vertragsbruch hielt.

Indessen, wenn es die Eranier mit der Wahrhaftigkeit nicht Im-

mer genau nahmen, so lasst es sich denken
,
dass sie auch in der

Bezahlung ihrer Schuldeii nicht allzu plinktlich waren. Nach

Ammian (23, 6. 81) gab es bei den Eraniern auch ein Gesetz ge-

gen die Undankbaren, gleichwol glaube ich nicht, dass Dankbar-

keit eine hervorragende Tugend der Eranier war. Es ist iibrigens

nicht meine Absicht, den Eraniern alle Privattugenden abzuspre-

chen, deren die Alten verschiedene riihmen, nach Herodot (3, 65)

wussten sie die Freilieit zu schatzen, nach demselben Schriftsteller

(7, 238) ehren sie ihre Feinde mehr als andere Volker des Alter-

thums, und Thukydides sagt, dass sie lieber geben als nehmen

(2, 97. 4). Im Allgemeinen wird sich nicht leugnen lassen, dass

der Gesichtskreis des gewohnlichen Eraniers ein zieralich be-

schrankter war, zunachst beschaftigte ihn die Sorge fur seine Fa-

milie, iiber diese hinaus hing er an seinem Stamme, dessen Ange-

hdrige er zu seinen Verwandten zahlte, und an dem Oberhaupte

desselben. Allein schon das Yerhaltniss zweier benachbarter

Stamme musste nicht nothwendig ein freundliches sein, es konnte

sich leicht in ein feindliches verwandeln durch Ermordung eines

Stammesgenosseii, denn das Gesetz der Blutrache bestand in Eran

nicht weniger als in Arabien und erstreckte sich natiirlich auf

den ganzen Stamm. Was iiber das Yerhaltniss der Stamme zu

einander hinaus lag ,
kiimmerte den Einzelnen nur sehr wenig,

die Yerhaltnisse zum Grosskdnige und dessen Yertretern ordnete

das Stammesoberhaupt, von ihm hing es ab. ob sie friedlich oder

feindlich sein sollten. Streit und Eifersucht wegen der Hegemonic

bestand zwdschen Medern und Persem (Her. 1, 127. NicoL Ha-

masc. frg. 66. Diodor 11, 6) . Der Grosskonig war fiir den grossten

Theil der Eranier eine halb mythische Personlichkeit , im Laufe

der Zeit biidete sich aber die x\nsicht aus , das Grosskonigthum

sei eine gottliche Einrichtung, die man nicht beseitigen diirfe.
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Demungeachtet ist der Grosskonig kaum je eiiie beliebte Per&on-

lichkeit gewesen und konnte es auch nicht sein, die Einrichtuiig

war zu kostspielig und der Nutzen nicht recht sichtbar. Die

schweren Steuern und andere Lasten^ welche dem Volke auferlegt

waren, kamen nicht diesem selbst^ sondern dem Grosskonige per-

sonlich oder auch seinen Beamten zu Gute, welche zumeist seine

Stammgenossen waren. Wohl war es Pflicht des Koiiigs, mit sei-

nen Mitteln gemeinniitzige Anstalten zu errichten ^ doch war die

Arl undWeise, in welcher diess zu geschehen habe, zu sehr sei-

ner Laune iiberlassen, auch sind wol nicht alle Provinzen gleich-

massig bedacht worden^ vielfach wird auch der Schatz des Gross-

konigs zu Bauwerken und andern Anlagen benutzt worden sein,

welche dem Volke gar nichts niitzten. Bei feindlichen L'eberfal-

len und anderen Bedrangnissen war der Grosskonig mit seinem

Heere meistens zu weit entfernt, um unmittelbar eingreifen zu

konneii, man konnte eher Hiiife von der Freundlichkeit der be-

nachbarten Stamme erwarten; selbst gegen so haufig wiederkeh-

rende Uebel wie die Turaniereinfalle scheineu von Seiten der

Staatsregierung gewohnlich keine Vorkehrungen getrolfeii gewe-
sen zu seiii ^ darum ist es auch erklarlich

,
dass in den Sagen des

Nordrandes der Fiirst vun Zabul viel mehr in den Vordergrund
tritt als der Grosskonig. Ebenso wenig scheint in alterer Zeit

etwas gegen die Vdlker geschehen zu sein^ die vom Kaukasus aus

Eran bedrohteu, daher horen wir zur Zeit derArsakiden mehrfach
von verheerenden xllaneneinfdlen. Erst die Sasanideii seit Sha-
pur II denken auf ernstliche Beseitigung dieses Uebels, es scheint

aber, dass die Gefahren von dieser Seite zur Zeit der Volkerwan-
deruiig auch in Asien erheblich gewachsen wareii. Diese Verhalt-

nisse machen den Mangel an Anhanglichkeit an das Gesammt-
reich begreiflich, welcher uns als Mangel an Patriotismus erscheint.

Die eranischen Grossen sind stets bereit ,
mit Hiiife der Reichs-

feinde ihre Streitigkeiten mit dem Grosskonige auszukampfen
iVgl. oben p. 127 . 141 und viele andere Stellen] . Gleichwol

wiirde man zu weit gehen, wenn man annehmen wollte , die Era-

nier seien ganz in Localiiiteressen aufgegangen und hatten kein

Herz fiir ihr Volk als Ganzes gehabt. Herodot
(
1

,
134

)
sagt, dass

die Perser sich selbst fiir die Trefflichsten halten, darnach aber

die am meisten ehren, welche ihiien zunachst wohnen, am wenig-

sten die
, welche am weitesteii von ihnen entfernt sind. Einen
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Beweis, dass sich die Eranier als zusammeiigelidrend aiisahen,

liefert der Name der Arier^ den sich nicht bios die Meder vor Al-

ters beilegten, wie Herodot (7^ 62) sagt, voii dem wir vielmehr

wisseii^, dass sich sammtliche Stamme Eraiis
,
auch die sudlichen,

damit bezeichneten. Ein zweiter nicht minder eiiileuchtender

Beweis ist
, dass die Eranier auch dem Auslande als zusammen-

gehorend erschienen ; denn wenii auch die Alten jenen gemein-

schaftlichen Namen nicht anwenden, vielmehr die einzelnen cra-

nischen Stamme bei ihren Namen nennen^ so entging ihnen doch

die Zusammengehdrigkeit derselben keineswegs. Das Bewusst-

sein der Verwandtschaft aufrecht zu erhalten^ wird die Gemein-

samkeit der Spracbe viel beigetragen haben; denn Avenn auch die

eranische Sprache schon friihe in Dialekte zerfiel, so scheinen

diese doch nicht so weit von einander abgewichen zu sein ^ dass

man sich nicht verstandigen konnte^ Strabo {XV, 724) sagt aus-

driicklich von seiner Zeit, dass Perser, Meder, Baktrer uiul

Sogdianer die gleiche Sprache redeten. Nicht weniger als die

Gleichheit der Sprache wird auch die Gemeinsamkeit der religid-

seii Ueberzeugung dazu beigetragen haben , das Gefiihl der Zu-

sammengehorigkeit zu erhalten, denn die eranische Religion griff

tief in das Privatleben ein. Von diesen hochwichtigen religiosen

Pflichten der einzelnen Eranier werden wir nun zu reden haben.

Wir werden bei dieser Uebersicht uns besonders auf die Vor-

schriften des Avesta stiitzen, doch wird dies nicht in alien Fallen

moglich sein, wir w erden bisw^eilen auch die Angaben der neue-

ren Parsen herbeiziehen rniissen, wenn uns das Avesta im Stiche

lasst. Aus diesem Grunde w ird es nicht moglich sein mit Sicher-

heit zu behaupten, dass alle diese Gebrauche sich bis in das hohe

Alterthum zuriickfiihren lassen , im Allgemeinen wdrd aber nicht

geleugnet werden kdnnen, dass wir hier wdrklich die Vorschriften

der alteranischen Religion vor uns haben.

Es zerfallen die religiosen Pflichten des Eraniers in zwei

Hauptklassen : in solche
,
welche der Laie nur mit Hiilfe eines

Priesters vornehmen konnte, und in solche, w^elche er allein zu

verrichten gehalten war. Der Priester musste ein Mager sein,

also ein Meder; diese Bevorzugung eines bestimmten Stammes

mag nicht von je her bestanden haben, das Uebergewicht der Ma-
ger wdrd w’ol aus der Zeit der medischen Hegemonie stammen.

Die Griindidee, w^elche das Avesta bei seinen Anschauungen iiber

Spiegel, Eran. Altertlminskunde. III. 44
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das Verhaltniss des Laien zu Gott leitet, ist sehr einfach und
scheint nur durch die Natur des eranischeii Landes bedingt ; die

irdischen Yerhaltnisse haben als Urbild fiir die geistigen gedient.

Wie an der Spitze der weltlichen Herrscher der Grosskonig (khsa-

yathiya vazraka) steht, so steht in der Geisterwelt der grosse

Gott (baga vazraka Ahura Mazda an der Spitze der Genien. Bei

dem Kampfe der Genien des Lichts niit den Machten der Finster-

niss werden auch die Erde und ihre Bewohuer in Mitleidenschaft

gezogen; Yermittler zwischen der Geisterwelt und den irdischen

Anhangern Ahura Mazdas ist Zarathustra
, der ebenso als Ober-

heiT an der Spitze der irdischen Welt steht
^
wie Ahura Mazda an

der Spitze der geistigen (cf. oben p. 567^. Wahrend nun imter

Oberleitung Zarathustras die Priester^ die Nachkominen seines

altesten Sohnes, die untergeordneten Fiihrersteilen ubernehmen,

bleibt fiir den Laien, ohne Unterschied des Standes, nur die Rolle

eines Soldaten iibrig
,
der in dieser Eigenschaft tagtaglich seine

Pflichten in dem nie ruhendeii Kampfe gegen die Machte der

Finsterniss zu erfiillen hat. Diese Idee soil schon die Kleidung

des Eraniers versinnlichen, welche als Riistung zu beti'achten ist^;

.

Ein kurzes Hemde von Baumwolle , Leineuzeug oder selbst von

Seide, bis an die Hiiften reichend und mit einer Tasche versehen

soli den Panzer vorstellen, es wird mit neuerem Naraen Sadere '^^

genannt. Ueber diesem Oberkleide wird die heilige Schnur ge-

tragen, mit welcher jeder Mazdayacna versehen sein muss und die

im Avesta aiwyaoghana, von den neuern Parsen kosti genannt

wird, sie soil wol das Wehrgchange darstellen. Ein drittes Erfor-

derniss der Kleidung ist der Paitidana f armenisch phandam, neup.

penam oder penom) , den wir schon oben als ein Kleidungsstiick

derPriester kennen gelernt haben, welcher aber auch dem Laien

unentbehrlich ist , damit er nicht durch seinen Hauch, Speichel

u. dgl. heilige Dinge verunreinige
;
auch hier ist wol der Helm

des Kriegers das Yorbild gewesen, der ja auch das Gesicht zu

schiitzen bestimmt war. — Wir wissen bereits
,
dass wie Essen

und Trinken, so auch der Schlaf dem Erauier als ein Label gilt,

1, VgL znm Folgenden die Belege in meiner Uebersetzung des Avesta 2,

XLYIII fig.

O- o >

2] So nach Anquetil : richtiger ist wol Sudra, cf. arab. thorax, in-

dumentum pectoris.
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wemi aucli als ein nicht zu iiingehendes
,
das aber der Gltiubige

mindestens auf das nbtliige Mass zu beschraiikeii liat. Aus dieseni

Grunde hat sich der Laie zwar nicht um Mitternacht wie der

Piiester, aber doch init Tagesanbruch zu erheben uiid daiiii bei

verschiedenen Gelegenheiten verschiedene Gebete zu sprecheii,

die im Khorda-Avesta enthalten sind
, welches als nothwendiges

Gebetbuch in seineii Handen sein muss. Solche Gebete mlissen

gleich Morgens gesprochen werden: beim Waschen^ beiinUmhan-
gen des Kosti, ein Gebet an die Sonne (Qarshed nyayish und
JVlihr nyayish) , welches des Tages viermal (nach anderen Angaben
dreimal zu wiederholen ist\^ eine Vorschrift, die wir schon aus

Procop i B. P. i, 3 fin.) kennen. Auch demPeuer miissen Gebete

(Morgens und Mittagsj dargebracht werden
,
dabei hat auch der

Hausherr darauf zu achten . dass dem Hausfeuer Holz zugeleart

werde, damit es nicht verlosche (Yd, 18^ 43 fig.). Vor dem Essen

hat sich der Eranier zu waschen und dann ein bestimmtes Tisch-

gebet zu sprechen ; Abends vor dem Schlafengehen soil der Glau-

bige nochmals seine Thaten Avahrend des Tages iiberdenken und

zuselien
,
ob er keine Siinde gethan hat, und dann vor dem Ein-

schlafeii noch verschiedene Gebete sprechen. Andere Gebete

werden nur bei bestimmten Gelegenheiten gesprochen : ein Gebet

an das Wasser kann man jederzeit sprechen, wenn man sich in

der Nahe dieses Elementes befindet
; das Gebet an den Mond

braucht nach einer Angabe nur am Xeumonde gesprochen zu

werden, Avahrend nach dem gewohnlichen Gebrauche dasselbe

bei zunehmendem Monde ,
in der Mitte des Monats und bei ab-

nehmendem Monde gesprochen Avird. Ausserdem sind noch Ge-

bete als nothAvendig vorgeschrieben : beim Niessen, vor dem Bei-

schlafe, bei Verrichtung der natiirlichen Bediirfnisse, nach unfrei-

willigem Samenergusse
,
nach dem Abschneiden der Haare und

der Niigel, endlich beim Anbrennen der Lampen. Eine grosse

Anzahl von Gebeten ist noch vorhaiiden, die bei verschiedenen

Grelegenheiten verdienstlich sein inogeu
,
doch ist dai fiber etAvas

Niiheres nicht bekannt. Am Avichtigsten sind aber die drei Ge-

Wahrscheinlich an den verschiedenen Tageszeiten
, demnach Avurden

dieses Gebet die liaien drei Mai zur Zeit HaA^ani, KapithAA'ina und Uzaveirina

zu A^errichten haben, die Priester vier Mai . wtil sie zur Zeit Ushahina auf-

stehen. Vgl. oben p. 573.

44
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bete , (lie nach ihren Aiifangsworten benannt siiid : Ashem vohu,

Ahuna vairya und Yeghe hatarim. Diese zu sprecheii ist nicht bios

verdienstlich, sie rniissen auch oft gesprochen werden, bei man-

chen Gelegenheiten zweihundert MaL Der Ahuna-vairya soil bei

dem Antritte einerReise, sowie auch bei Vollendung derselben

gesprochen werden, ebenso bei jedem wichtigen Geschafte, wie

Saen u. dgl., iiberhaupt kann man sich zur Yollbringung jedes gu-

tenWerkes durch das Hersagen dieses Gebetes starken, Ashem-

vohii wird meist beim Erwachen und Einschlafen gebetet, hir den

Gebrauchdes Gebetes Yeghe hatanm giebt Vd. 18, 97. 107 einige

Heispiele. Da die Gebete, wenn sie richtig gesprochen werden,

als Waffen gegen die bbsen Geister Avirken und dieselben vertrei-

ben, so darf ein Mazdayacna, welcher viel betet, sich allerdings

schraeicheln etwas Wichtiges gethan zu haben.

Nicht aber bios mit Gedanken undWorten soil der Mazda-

yacna dem Ahura Mazda dienen, sondern auch mitWerken. Sind

die Gedanken und Worte gegen denjenigen Theil der bosen

Schdpfung gerichtet, welchen man nicht sieht, so rniissen sich die

Werke vorzugSAveise gegen denjenigen richten, Avelchen man
sieht. Die guten Werke kdniien ZAA^eierlei Art sein : sie konnen

sich auf den Schutz und die Erhaltung der Dinge richten, Avelche

Ahura Mazda geschaffen hat, sie konnen sich aber auch als direct

feindliche Akte gegen die Schopfungen des bosen Princips wen-
den und diese zu vernichteii suchen. Zunachst liegt nun dem
Glaubigen ob, diejenigen seiner Mitmenschen nach Kraften zu

fdrdern
, Avelche desselben Glaubens sind, und vereint mit ihnen

zur Hefriedigung Ahura Mazdas zu wirken, AA^eicher die Menschen
in seine besondere Obhut genommen hat . dagegen aber feindlich

gegen Alle vorzugehen, Avelche ihm als Anhanger des bosen Prin-

cips und mithin als Feinde des guten gelten rniissen; darunter

Averdeu in erster Linie Andersglaubige zu verstehen sein, die, Avie

Avir spater zeigen w^erden
, in Eran kein sehr angenehmes Dasein

gefiihrt haben. Die Lnterstiitzung gleichgesinnter Mitmenschen

geschieht nun am besten durch Almosen und ahnliche fromme
Gaben, die man von seinem Ueberflusse spendet^

,
dagegen ist

das Fasten verpont, Aveil es den Leib schadigt und zum Wider-

stande gegen die bosen Geister unfahig macht. In gleicher Weise

1) L‘as Almosen heisst Asho-dad reine Gabe) oder Jadangoi
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^^ ie die guten Menschen sollen auch die guten Thiere geschiitzt

werden, welche der Obhut des Amesha-cpenta Yohuraano anver-

traut sind : zu diesen guten Thieren werden namentiich die dem
Menschen niitzlichen Hausthiere gerechnet^ auch verschiedene

Arten von w ilden Thieren and Vogeln. Das Schlachten dieser

Thiere oder das Erlegen derselben auf der Jagd ist nicht verboten,

es ist nun einmal ein nothwendiges Uebel, dass der Mensch vom
Fleische der Thiere lebe

,
man reinigt sich von aller Schuld da-

durch , dass man den Kopf der Thiere nicht isst
,
sondern dem

Haoma "weiht ; durch diesen Akt 'wird erreicht^ dass dieser Genius

den unverganglichen Theil des Thieres an sich nehmen kami, so

dass die gute Schopfung durch die Todtung eines reinen Thieres

keinen Schaden leidet. Dagegen ist alien unreinen und schad-

lichen Thieren (khrafctra) der Krieg erklart, das Todten derselben

ist Pflicht j wie wir sowol aus Herodot (1, 140] als Agathias (2, 24;

wdssen_, und wie genau man es namentiich in spaterer Zeit mit der

Erfiillung dieser Pflicht nahm, erfahren udr durch Elisaeus (p. 89

ed. Yen.), nach kdniglicher Vorschrift sollte iiber die Zahl der

getodteten Schlangen, Eidechsen^ Frosche, Ameisen und anderer

schadlichen Thiere fhrmlich Puch gefuhrt werden. Erst spat

scheint man zu der Einsicht gekommen zu sein^ dass man denn

doch zu Gunsten einiger Insekten eine Ausnahme machen miisse,

fiir die Seidenraupe niimlich und fur die Piene. Aber nicht bios

gegen lebende Wesen kann man sich vergehen^ sondern auch

gegen andere Schopfungen des Ahura Mazda; unter diesen steht

das Feuer dem Range nach oben an , dessen richtige Pflege der

<lritte der Amesha-cpentas ,
Asha-Yahista ,

zu iiberwachen hat.

Yor Allem muss man das Feuer am Leben erhalten dadurch, dass

man ihm Prennholz zutragt; dieses Holz soil aber trocken sein,

kein Unrath soil an demselben kleben, darum soil man jedes

Holzstiick erst dreimal betrachten, ehe man es an das Feuer legt,

ist es unrein, so giebt Yd. 7, 72 flg. die Vorschriften, wie dasselbe

gereinigt werden soil. Uebei*haupt ist es eine schwere Siinde, Un~

rath, besonders Leichname zum Feuer zu bringen (Yd. 7, 65 flg.).

Alles Unreine muss vom Feuer entfemt gehalten, eine menstrui-

rende Frau sogar an einen besonderen Ort gebracht werden, da~

mit sie das Feuer nicht einmal ansehen kann Yd. 16, 1 flg.', sie

muss sich mindestens drei Schritte von demselben entfernt halten.

Noch sorgfaltiger wird die Reinheit des Feuers bei Todesfalleii
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iind nacB dem Abortus der Frauen gehiitet (Vd. 5, 123 flg. 7,

151 flg. i, nacbneuern Anweisungen muss auch jede Lampe einen

Untersatz haben, damit die Abfalle des Feuers auf diesen fallen

und nicht auf den Boden. Die Sonne soil man nicht auf das

Feuer scheinen lassen, vor Allem aber soli man sich hiiten. Was-
ser und Feuer zusamnienztibringen, da sich diese beiden Elemente

uiderstreben^) . Freilich ist es
,

bei der Unvollkommenheit der

gegenwartigen Zustande, nicht moglich, dass der Mensch das

Gebot das Feuer rein zu halten^ ganz strenge durchfiihre, er muss

dasselbe zu verschiedenen Dingen gebraucheu;, welche mit der

Reinheit unvereinbar sind. Schon die Benutzung des Feuers zuin

Kochen ist ein soldier Akt, in noch hoherem Masse gilt dies von

der Benutzung der Haiidwerker, welche das Feuer zu ihren Be-

schaftigungen gebrauchen. Solche Feuer diirfen nur eine Zeit

lang zu den Geschaften gebraucht u erden
,
miissen dann aber zu

einein der oben p. 575 eruahnten grosseren Feuer gebracht wcr-

den, um sich uieder auszumhen und zu reinigen (Vd, 8, 254 flg.)

.

Wie das Feuer, so rniissen auch die Metalle geschiitzt und behii-

tet werden, wird dies unterlassen, so versilndigt man sich gegen

den vierten der Amesha-cpentas, den Khshathra-vairya. Da die

INletalle hauptsachlich in der Form von Gefassen von den Men-
schen gebraucht werden, so miissen diese immer gut geputzt und

trocken gehalten werden, damit der Rost nicht an ihnen zehre>

einige Anweisungen dariiber giebt Vd. 7, 183 flg. Aehnlich ver-

halt es sich mit der Erde, welche der Fiirsorge des fiinften Amesha-
cpenta, der ^’penta-armaiti , anvertraut ist. Auch hier nehmen
die Verunreinigungen die hervorragendste Stelle ein , namentlich

die Vemnreinigung dutch Todte, es ist dafiir zu sorgen^ das&

keine Leichen von reinenWesen (besonders ^Vlenschen und Hun-
den) in die Erde eingegraben werden, das dritte Capitel desVen-

didad giebt dafiir Vorschriften
;
nach Vd. 7, 125 braucht es nicht

weniger als funfzig Jahre, bis die Erde wieder rein ist, in welcher

ein Mensch begraben wurde, undVd. 7, 122 zeigt, dass schon das

Hinlegen der Leichname auf die Erde fiii* eine Verunveinigung

derselben gilt. Natiirlich macht auch hier die Unvollkommenheit

1) Nach Lazarus von Parp c. 28 betrachteten die Eranier Feuer und

Wasser ah Geschwister, die Auslosehung des ersteren durch das letztere ais

einen Brudermord.
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aller irdischen Zus^taude dem Menschen unmoglich^ diese Vor-

schriften in aller Strenge durchzufiihren
,

die Menschen miissen

zuweilen die Leichname auf die Erde legen ^ man muss also we~

nigstens dafiir sorgen, dass diess an wiisten, unfruchtbaren Orten

geschieht , deren es in Eran genug giebt, und somit ^yenigstens

fruchtbare Streckeii von der Verimreiniguug verschon t bleiben.

Die Yorschriften ^ welche Yd. 7, 128 flg. iiber das Einebnen von

Leichenstatten gegeben werden^ scheinen mir einen iihnlichen

Zweck zu verfolgen als die oben fiir das Feuer gegebenen : ein

Stiick Land soil nur eine Zeit lang zu unreinen Zwecken benutzt

werden, dann aber ausruhen und sich wieder reinigen. Hohlen,

welche die unreinen Thiere in die Erde gegraben haben, miissen

von den Glaubigeii sorgfaltig eingeebnet werden. Fiir das Was-
ser, den Schiitzling des Haurvatat, des sechsteu der Amesha-cpen-

tas , werden ahnliche Yorschriften gegeben , wie fur die iibrigeii

Elemente^ wde aus Yd. 6, 54 flg. zu sehen ist. Auch hier ist die

moglichste Keinhaltung gebotcn^ aber auch hier ist es nicht mog-
lich das Gebot diirchgangig zu befolgen, da wir nicht bios die

Unreinigkeit von unserer eigenen Person, sondern auch von vielen

andern von uns benutztcn Gegenstanden durch AVasser entfernen

miissen. Dass auch die dem siebenten Amesha-cpentaj Ameretat,

anvertrauten Gegenstande der reinen Schbpfung wie Baume^

Pflanzen, Korner u. s. w. vor Yerunreinigung zu schiitzen sind,

versteht sich von selbst. Wie man Getreide und Futter reinigen

solly wenn es verunreinigt worden ist, lehrt Yd. 7, 83 flg.; man
beleidigt aber auch den Ameretat ,

wenn man junge Baume ab-

schneidet, oder unreife Friichte einsammelt, ebenso wenn man
Speisen oder Arzeneien von den Wiirdigen feme halt oder den

Unwiirdigen giebt. Es mag hier auch noch erwahnt werden, dass

auch Kleider — deren StofFe natiirlich von reinen Wesen stam-

men miissen — vor Yerunreinigung geschiitzt oder doch wieder

gereinigt werden miissen A d. 7, 28 flg.). Auch ist es nicht er-

laubt, davon ohne ausserste Noth etwas wegzuwerfen, es findet

sich dafiir immer noch eine A'erwendung, auch wenn man sie zu

ihrem urspriinglichen Zwecke nicht mehr gebrauchen kann Yd.

5, 168 flg.),

Eein sein in Gedankeii, Worten und Werken ist der Zweck,

den der Mazdayaciia in seinem Lebeii vor Augen habeii muss, die

Fiille der hierzu gehorenden Pflichten macht aber demselben seine
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Aufgabe sehr schwer, wo nicht iinmoglich, Audi der frommste

Mensdi kann sich nicht von alien Fehltritten feme halten, ja er

kann nicht einmal alle seine Siinden heobachten. Darum ist es

die Pflicht eines jeden rechtglaubigen Eraniers, dass er sich zwei

Eeistande erwahle^) : einen Schutzpatron unter den himmlischen

Genien^ welcher seine Sache bei Ahiira-Mazda fiihrt und Fiirbitte

fiir ihn leistet, und einen Heichtvater, der sein Beichtkind leitet

und dasselbe seine Fehler kennen lehrt^ damit es dieselben bereueii

und um Yerzeihung bitten kann. Mit der blossen Yerzeihung ist

indessen in der mazdayacnischen Religion noch sehr wenig ge-

than. Wie wir bereits gesagt haben, der Mazdayacna gilt als

Glaubensstreiter, er ist nicht allein
, sondern Mitglied eines gan-

zenHeeres ahnlicher Glaubensstreiter; seine Fehler schaden nicht

ihm allein, sondern der Sache, die er verficht, denn es ist anzu-

nehmen, dass die ihm entgegenstehenden bosen Wesen seinen

Fehltritt bemerkt und zu ihrem Nutzen veiwendefhaben werden;

es ist darum nothig, durch verdoppelte Anstrengung die friihere

Schivache auszugleichen, und der erste Schritt zu dieser Ausglei-

chung ist die Rene und das offeiie Eekenntniss dieser Reue.

Dieses Bekenntniss hat man einem Priester abzulegen, und natiir-

lich ist dazu der Beichtvater die geeignetste Person, doch sind

auch andere Priester befugt die Beichte eines Laien zu horen,

im Nothfalle selbst Laien, wenn namlich kein Priester zu haben
ist. Der Priester ist es nun sicher auch gewesen

, ivelcher clem

Beichtenden die zu leistenden Bussen aufzulegen hatte; welcher

Art dieselben gewesen sind, erkennt man besonders aus dem 1

4

. Ca-
pitel des ^ endidad, wo eine ziemliche Anzahl derselben aufgefiihrt

wird. Eine der gewohnlichsten Bussen scheint das Todten einer

Anzahl schadlicher Thiere gewesen zu sein, darauf scheinen sich

die Zutreibungen (nach der Uebersetzung Schliige) zu beziehen,

von welchen im Yendidad so oft die Rede ist. Wir haben aber

schon gesehen, welch’ hohen Werth man auf das Todten der

schadlichen Thiere legte. In Erwagung des Umstandes, dass

mehr Gewicht auf die wirkliche Yollbringung der als Busse aus-

zufiihrenden That zu legen sei, als auf die Person, welche sie

vollbringt, scheint man schon friihe die Sitte eingefiihrt zu haben,
die auferlegten Bussen durch Andere vollbringeii zu lassen

, und

1) Vgl. meine Uebers. des Avesta 2, XXII.
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hier werden es wieder die Priester geweseii seiu, Avelche gegen

Entrichtung einer gewissen Gebiihr die Stellvertretung iibernah-

men, nur so konuen wir es tins erklareii
,
dass die nexiern Ueber-

setzungen des Vendidad die vorgeschriebenen Busseii in eine

Geldstrafe venvandeln. Bei der Neigung ferner, die Bedeutimg

des Geistigen hoher zu stellen als die des Korperlichen . wurde

bald neben dem Bekenntniss der Sunde auf die Verrichtung von

Gebeten als Busse ein iiberwiegendes Gexvicht gelegt, und man
beauftragte von Zeit zu Zeit einen Priester den Vendidad im Na-

men eines Laien zu lesen ,
Avodurch Vergebung der Siinden fiir

denselben erlangt wurde . Jeder Glaubige wird in dieser Eich-

tung eber et>vas zu viel than als zu Avenig, denn bei der Abrecli-

nung an der Briicke Cinvat werden die guten und die scblecliten

Thaten gegeneinander abgeAvogen, und Jedermann muss avuii-

schen, dass seine guten Thaten liberAAiegen; dazu kommt der

Ueberschuss andern Glaubigen zu Gute ,
Avelche Avlirdig sind

in den Himmel einzugehen, von denen aber das Mass nicht a^oII-

kommen erreicht Avorden ist (cf. Bd. 2, 17. 150).

Nicht alle Vergehen hidessen konnen durch Beichte und

darauf folgende Busse gesiihnt werden, auf thatsachliche Verun-

reinigung muss auch thatsachliche Reinigung folgen. Diese er-

folgt durch Waschungen von verschiedenem Lmfange ;
der ^ en-

didM (8, 276) nennt deren drei: ucnmti nach den Erklarern die

Waschung des Kopfes, upaenaiti die Waschung der Hande bis

an die Ellbogen, was die neuern Parsen Padiab nennen, endlich

fracnmti, die starkste Waschung am ganzen Leibe, bei welcher

AVasser undKuhurin gemischt Averden. Nur kleinere A^erunreini*

gungen kann der Laie selbst ausgleichen ,
einige solche Averden

Yd. 18, 90 fig. erAvahnt, z. B. wenn demand bei der A^errichtung

natiirlicher Bediirfnisse sich verunreinigt oder im Schlafe einen

Samenerguss gehabt hat; bei alien starkern Verunreinigungen

ist die Hiilfe eines Priesters durchaus nothig. Der reinigende

Priester muss die C'eremonien \"on einem derselben kundigen

Manne gelemt haben
,
denn es kommt viel darauf an

,
dass sie

Ij In spaterer Zeit wurde erlaubt, selbst die Beichtformel von einem

Stellvertreter sprechen zu lassen, dock gait diess A^rfahren nicht als empfeh-

lenswerth und es wird angerathen ,
wenigstens die kurzeste Beichtformel alle

Tage selbst zu sprechen. A’gl. meine Avestaubers. 2. LX II.
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richtig vollzogen werden. Die starkste Verunreinigung ist auch

hier die durch Leichen verursachte, welche sowol Manner als

Frauen trifFt^ besonders aber diejenigen Frauen, welche todte

Kinder zur Welt gebracht haben. Zu diesen starkern Reinigun-

gen bedarf man zwei Gegenstande, von welchen schon oben

fp. 574) die Rede gewesen ist: geweihtes Wasser Lzaothra) und

geweihten TJrin vonRindem (geus maecma, bei den Neueren go-

mez)
;
auch Erde ist bei einer Art von Reinigung vorgeschrieben,

aber nur dann , wenn man an einem einsamen Orte auf einen

Leichnam stosst und noch einen weiten Weg zuriickzulegen hat,

ehe man einen Reiniger findet (Vd. 8, 271 fig.). In diesem Falle

ist die Reinigung mit Erde nur eine vorlaufige, und soil nach An-
gabe des Avesta dazu dienen, dass Wasser und Baume durch den

bosen Blick des Yerunreinigten nicht geschadigt werden, Avenn

er an ihnen voriiberzieht. Die starkste Reinigung ist die der neun

Nachte, welche unsYd. 9, 1— 145 beschrieben wird^). Man,sucht

fiir diese Reinigung einen unfruchtbaren Ort aus , wo es weder

Wasser noch Baume giebt, der entfernt ist vom Feuer und von

reinen Wesen. Sechs Locher werden dann in die Erde gegraben,

zwei Finger tief im Sommer, vier Finger tief im Winter, jedes

einen Schritt weit vom auderii
,
darauf grabt man drei weitere

Locher, welche drei Schritte von den sechs friiher genannten ent-

feriit sind. Um diese Locher werden 12 Kreise gezogen, in der

Art, dass drei Kreise die drei Locher umgeben, drei die sechs Le-
cher, drei alle neun, drei weitere endlich ganz aussen. Der Yer-

unreinigte steht bei den sechs Lochern innerhalb der Kreise, der

Priester ausserhalb der Kreise. Nach einem kurzen Gebete (Y^.

48, 10 c. d.), das der Priester spricht und der Yerunreinigte wie-

derholt, wird der letztere von dem Reiniger mit dem Urin des

Rindes besprengt , in der Art , dass dieser in ein kleines Gefass

igewbhnlich einen Loffel) gegossen wird, das an einen Stab mit

neun Knoten festgebunden wird; auf diese Art kann der Priester

mit dem Loffel den Leib des Yerunreinigten erreichen, obwol er

selbst ausserhalb der Kreise steht. Nachdem sich der Yerunrei-

nigte mit dem Urine am ganzen Leibe gereinigt hat, wdrd der

I) Ich begnuge mich, hier die aite Form dieser Ceremonie anzugeben,
und verweise wegen der neuen Erweiterungen auf die Darstellung Anquetils
und meine Avestaiibersetzung 2, LXXXVI flg.



V. Das Privatleben. 699

Ahunavaiiya gesprochen, und daraiif verlasst die Unreinigkeit

oder, nach Ausicht der Eranier, der Damon der Unreinigkeit den

Menschen^ der Gereinigte geht zii den iibrigen fiinf Lochern, bei

jedem derselben spricht der Priester von Neuem den Ahunavai-

rya^ bei dem sechsten Locbe reibt sich der Gereinigte fiinfzehn

Mai mit Erde und wascht sich daiin bei den drei noch iibrigen

J^dchern mit Wasser. Nachher hat er noch neun Nachte zu war-

ten und alle drei Xachte sich wdeder zu waschen
;
erst dann ist er

wdeder fahig mit anderen Menschen umzugehen. Wie man sieht,

ist diese Ceremonie sehr zeitraubend, daher hat man eine Abkiir-

zung derselben erfunden, welche denNamen 8i shoi, d.i.dreissig

Waschungen, fiihrt; da wdr aber fiir diese abgekiirzte Ceremonie

kein Zeugniss des Alterthums anfiihren kdnnen und dieselbe

iiberhaupt nur in Indien im Gebrauche zu sein scheint, so kdn-

nen wdr sie bier iibergehen. Unrein ist auch jede Frau, welche

ihre Menstruation hat, sie muss an einen besondern Ort gebracht

werden , wo sie mit Menschen, besonders mit Maiinern, nicht in

J:5eruhrung kommt und weder das Feuer noch die Sonne anse-

hen kann. Das Essen, das man ihr reicht, wird in metallnen Ge-
fassen, und zwar am besten in solchen gegeben

^
die aus nicht

werthvollen Metallen verfertigt sind. Nach dem Aufhdren der

Menstruation muss die Frau sich reinigen, gewohnlich gegenwar-

tig mit der Ceremonie Si shoi. Umgang mit einer menstruirenden

Frau wdrd als schwere Siinde betrachtet A"d. 16, 33%. 18, 134%.}
Eine Wdchneriii gilt 41 Tage lang fiir unrein und erhalt Speise

und Trank auf dieselbe Weise wie eine Menstruirende. Nach
Verlauf der angegebenen Zeit reinigt sie sich mit Rindsurin und
Wasser, zieht ein neues Kleid an und ist dann rein.

Bis jetzt haben w:ir zumeist nur von solchen religiosen Pflich-

ten gesprochen, welche dem Mazdayacna im alltaglichen Leben

obliegen, die mazdayacnische Religion unterlasst aber auch nicht

bei besonders feierlichen 310010111011 im Leben thatig einzugrei-

fen. Zwar bei der Geburt eines Kindes scheint man urspriing-

iich auf religiose Weihen verzichtet zu haben, der VendidM 1 I 6 ,

IS. 19) befiehlt bios das neugeboriie Kind zu ivaschen, spatere

Bucher jedoch behaupten, es sei noch eine w’eitere Reinigung des

Kindes nothivendig
, weil dasselbe im Mutterleibe Unreines ge-

gessen habe; daher kommt es, dass man jetzt dem Kinde nach

der Geburt etwas Haomasaft in den 31und traufelt. Man glaubt
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iibrigens^ dass die Wochnerin wie auch das neugeborne Kind

uumittelbar nach der Gebiirt den Einfliissen der bosen Geister

besonders ausgesetzt sei ;
darum wird angerathen, drei Tage und

drei Nachte immerfort ein Licht bx'ennen zu lassen, da man das

Licht den Neugebornen giinstig erachtet. Ueber die Ertheilung

des Namens giebt das Avesta keine Vorschriften; das Kdnigsbuch

behauptet (Shahn. 1991, 7), die Kinder batten in aiten Zeiten zwei

Namen erbalten, einen geheimen, welchen der Vater dem Kinde

insOhr sagte und den man dieAVelt nicbt wissen Hess, und einen

offentlichen, der bekannt gemacht und mit deni das Kind gerufen

Avard. Bis zum siebenten Lebensjabre wurde das Kind in religio-

ser Hiusicht als unzurechnungsfahig betrachtet, die Siinden,

welcbe es etwa begebt, fallen seinen Eltern zur Last, welche da-

fur zu sorgen haben, dass das Kind nichts Boses that; docb soil

man dasselbe scbon vom fiinften Jahre an darauf aufmerksam

macben, was gut und was bose ist. Hat das Kind das siebente

Jabr erreicbt, so lasst man es bereits die gewobnlicbe Keinigung

vomebmen, und vom achten bis zum fiinfzebnten Jahre trilft das-

selbe bereits ein Theil der begaiigenen Siinden, vollkommene

Zurechnungsfabigkeit tritt jedoch erst mit dem 15. Jahre ein

(vgl. Vd. 18, 120]; diess ist auch der Zeitpunkt, in welchem der

junge Eranier feierlich als ein Glied der Gemeinde aufgenommcn

M'ird durcb Umgiirtung mit der heiligen Schnur, die Avir oben be-

reits erwahnt haben. Diese heilige Schnur tragen Manner wde

Frauen, sie muss auf eine bestimmte Art zusammengesetzt seiii

und wird von den Priestern verfertigt, sie gilt als Symbol des

Bandes, welches die gauze mazdayacnische Gemeinde einigt, und

darf dann nur desNachts mehr abgelegt werden. Mit derUmgiir-

tung mit der heiligen Schnur ist fur denPriester zugleicb die Auf-

nahmein den geistlicben Stand verbunden, die Laien lassen den

sogenannten Geti-kbirid (d. i. Kauf der Welt) vornehmen, wel-

cher darin besteht, dass man einemPriester Geld giebt, um dafiir

acht Tage lang den Yacna zumHeil der Seele des Neuaufgenom-

menen zu celebriren ; wer diess zu thun unterlasst, gilt fur einen

Unglaubigen. Es ist bestimmt erst neuere Sitte, dass die Urnglir-

tung mit der heiligen Schnur und damit die Zurechnungsfahig-

keit der Kinder in ein friiheres Lebensalter verlegt wird; in Ker-

man umgiirtet man die Kinder mit dem Kosti im zehnten, in In-

dien sogar im siebenten Lebensjabre, doch fahit man fort, den
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Kindern nur die Halfte ihrer Siinden anzureclitien, wahiend die

aiidere Halfte die Elterii trifft. Vni diese Zeit muss sich auch der

junge Eranier einen Schutzpatron und einen Beichtvater aussu-

chen; den letzteren soli er als seinen geistlicheii Vater betrachten

und liber seine leiblichen Eltern stellen. So unter die Gemeine

der Glaubigen aufgenommen ,
ist der junge Eranier ein Mazda-

vacua j
ein Anhanger des Ahura, oder, nach dem neuern Aiis-

drucke, ein Bebdin, d. i. den guteu Glaubeii besitzend,

Ueber die religiosen Gebraiiche, welch e bei dem Abschlusse

einer Verlobung und bei der Hochzeit stattfinden, ist oben schon

gesprochen worden
;
bier baben wir nur die Leichenfeierlicbkei-

ten der Eranier zu erwahnen
,
und zwar geben wir dieselben zii-

erst nach den Vorschriften des Avesta^ welches Buch sebr aus-

flihiiicb auf diesen Gegen stand eingebt. Dasselbe scbreibt den

nach unseren Ansichten auffalligeii Gebrauch vor, die Todten

weder zu verbrenneii noch zu begiaben^ wie andere Volker tbuii,

sondern an einem wiisten Ort der Sonne auszusetzen, so dass die

Vogel des Himmels sie verzehren konnen. Dieser Gebrauch ist

nicht auf Eran beschrankt ^ er findet sich auch in der Mongolei^

und ist natiirlich und einfach in einem Lande , welches grosse

Wiisteneien besitzt^ in die man die Leichen bringen und ihrem

Scbicksale iiberlassen kann. Unter Gebeten soli der Mensch aus

der Welt scheiden^ man ruft dem Sterbeiiden das Gebet Ashem
vobu und den Abunavairya ins Ohr^ in der Hotfnung

;
dass es

ihm moglich sein wird, innerlich an diesem Gebete Theil zu neb-

men. Ist der Mensch gestorben^ so dauert es nicht lange^ bevor

die Drukhs Nacus von der Leiche Besitz zu nehmen sucht A d.

7, I fi.j, da die letztere dem Agio mainyus verfallen ist. Als ein

unfehlbares Mittel, diesen Damon zuriickzuscbeuchen^ gilt es^

wenn man die Todten so scbnell als moglich von einem Himde
ansehen lasst. DieHunde, welche zu diesem Geschafte gebraucht

werden diirfcn
,
sind alle dem Avesta bekannten Arten

;
fiir eine

schwangere Frau miissen zwei Hunde gebraucht werden. Sobald

diess geschehen ist, muss die Leiche an einen passenden Ort ge-

bracht werden
,
wo sie bleiben kann , bis sie nach ihrem letzten

Bestimmungsort getragen werden kann. Dazu sind zwei Trager

erforderlich ,
denn ein Einzelner darf den Todten nicht tragen

iVd. 3, 44); der Ort, an welchen der Todte einstweilen gelegt

wird, soli mitAsche und Ziegelstaub bestieut sein, er heisst Kata
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Oder ^kemba; die Beschieibungen geben kein recht deutiiclies

Bild (Vd 5, 34 flg, 8, 25 flg,). Die Stelle muss niindesteiis 30

Schritte vom Wasser und Feuer, drei Schiitte von den reinen

Menschen entfernt sein. Es scheint, dass in nianchen Theilen

EransVerhaltnisse eintreteii konnten, welche es unmoglich mach-

ten^ die Leicbe an ihren Bestimmungsort zu bringen, und dass

diese Hindernisse sich bis auf die Dauer eiues Monats verlangern

konnten, denn eiiie Leiche soli nicbt fortgetragen werden, M enu

es regnet oder schueit oder sonst stiirmisches Wetter ist ;'Vd. S,

1 1 flg) . Kann nun abei die Leiche endlich bestattet werden, so

sollen zwei Manner den nackten Leichnam an den Ort bringeii.

wo ihn fleischfressende Hunde und Vogel am besten bemerken

konnen. Sie rniissen ihre Hande in Tiicher biillen^ die aus alten

Kleidern verfeitigt sind, neue Stofie dlirfen zu diesen Hlillen

nicbt genommen werden; die Umwicklung geschiebt desshalb,

weil der Leicbendamon sicb zuerst auf die Nagel derjenigen setzr,

welche er verunreinigen will. Nocb ebe die Leicbe fortgetragen

wird, ist eine Anzahl von Gebeten zu sprecben, unter welcben

die Gatha Abunavaiti das vorziiglichste ist^ . Der Bestiminiings-

ort, nach welcbem die Leiche gebracbt wird^ flibrt den Nameu
Dakbma, dahin wird der Todte in einem Sarge gebracbt, welcher

mit einem Tuche zugedeckt ist, die Peisonen, w elche den Leicb-

nam tragen, w echseln ab, ihie Zahl ist in Kerman auf vierzig

festgesetzt; sie balten sicb an den Aermeln, vier Personen tragen

auf einmal. Die Verw andten des ^ erstorbenen begleiten den

Sarg in aller Stille, Todtenklagen scbeinen nacb Vd. 3, 37 ver-

boten zu sein ; vgl. aber Curtius 10, 5. 19 und Her. 9, 24 , an der

Tbiire des Dakbma lasst man die Leicbe nocbmals durcb den

Hund anblicken und legt sie danii auf den Dakbma selbst. Ein

Dakbma wdrd iinmer an einem vollkommcn oden Orte angelegt,

der Platz selbst wird durcb verscbiedene religiose Ceremonien

gevveiht, ebenso der Ban unter gewdssen. Gebeten vorgenom-

men 2) . Man boblt zuerst die Erde aus, wo die Mauern aufgefiibrt

w^erden sollen
,
dann scblagt man vier Hauptpfahle in die vier

1; Man findet sie angegeben in meiner Uebersetzung des Avesta

XXXIV fig.

2; Ich lasse diese Ceremonien hier weg, da sie wahrscbeinlich doch neuerii

Ursprungs sind; man findet sie angegeben 1. c. p XXXV.
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Winkel, dann sechs und dreissig kleinere, die in zwei sich

schneidenden Liiiieu angebracht sind, deren Aeusserstes vier

Hohlungen ausser der Maiier entspricht; diese 36Pfahle bezeich-

lien die Rinnen, die man anbringen muss, damit das Wasser,

welches sich in den vier Hohlungen sammelt, ablaufeii kann.

Zweihiindert und sechs kleine Nagel formiren eiii Kreuz und

theilen den Dakhma in vier gleiche Theile ; nachdem alle Nagel

eingesenkt sind, umzieht man die vier grossten mit einer Sclinur,

die aus 100 Faden von Gold und Haumwolle besteht; diese Fa-

den sollen andeuten, dass das gauze Gebaude in der Luft aufge-

hangt sei und die Erde nicht beriihre. Das Gerippe wird mit

Steinen oder Kitt bedeckt , und so vollendet man den innerii

Koden des Dakhma und die Mauern desselben. In der Mitte des

Dakhma ist ein grosses Loch, in welclies jahrlieh zweimal die

Todtengebeine geworfen werden. Dasinnere des Dakhma ist um
aiidertlialb Fuss erhohtj das Steinpflaster oder der Gyps, mit wel-

chem der Boden bedeckt ist, muss wenigstens vierZoll dick sein.

Die Mauern sind 5^2 Gazz (=: 11 F. 6Y2 Zoll hoch und stehen

5 Gazz unter der Erde ; das Thor ist gegen Osten und muss von

Eisen oder Stein sein. Der Dakhma enthiilt 365 Grabstatten,

eine ist von der andern durch einen zwei Zoll hohen Rajid von

Mastix geschieden; die erste Leiche, welche auf einen neuen

Dakhma getragen wird, muss ein reines Kind und Sohn eines

Friesters sein.

Was sagen nun unsere ubiigen Quellen iiber diese auffal-

lende Art der Todtenbestattung ? Auf jeden Fall ist der Gebranch
schon alt, denn Herodot 'I, 140 kennt ihn schon, er sagt, man
erfahre iiber die Bestattung der Perser nichts Gewisses, sie scheine

ein Geheimniss zu sein, es heisse, dass sie die Leichen nicht be-

graben, ehe sie vonHunden oder Yogeln zerfleischt seien; gewiss

konne er das aber nur von den Magern sagen ,
denn diese thaten

es oifentlich
,
die Perser hingegen bestreichen ihre Leichen mit

Wachs. Ganz ebenso unterscheidet Cicero (Tusc. 1 , 45; zwischen

dem Gebrauch der Mager und der Perser, wie auch Strabo XV,
735). Andere Stellen bei Strabo zeigen indessen, dass der Ge-

brauch, die Todten den Hunden zu iiberlassen, am Nordrande

nicht aufMedien beschriinkt war ,
denn er behauptet nach Onesi-

crit von den Baktriern ^XI, 517), dass sie die Alten sogar iebend

Hunden vorwiirfen, welche Hunde man dessu egen Todtenbestat-
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ter nenne, und Cicero 1, c.) sagt das Gleiche von den Hyrka-

niern, mit der Bemerkuug^ dass fur das gewohnliche Volk solche

Hunde gehalten wiirden, wahrend die Vornehmen eigene fiirsich

selbst hielten. Nach Curtius (7^ 5. 40) ist es eine Strafe, wenn

die Vogel die Leiche nicht berlihren diirfen. Von den Parthern

sagt Justin (41, 3), dass sie ibre Todten den Vogeln und wilden

Thieren iiberlassen, aber die vom Fleisch entblossten Knochen

begraben. Auch nach andern Nachrichten begruben die Far-

ther ihre Todten, und Caracalla hat parthische Grabdenkmale

bei Arbela zerstort ;Dio 7S, 1;. Unter den Sasaniden war die

Bestattung im Gebrauche, welche das Avesta vorschreibt, und

sie verlangten die Beobachtung der Sitte auch in andern Lan-

dern, wie Iberien i Procop. B. P. 1, 12). Abweichungen lassen

sich indessen zu alien Zeiten linden ; Kambyses lasst eine Leiche

verbrennen
,
obwol es nach den persischen Gesetzen ein Unrecht

ist diess zu thun Her. 3, 16. Ktes. Pers. 57); dass die persischen

Kbnige begraben wurden, wissen wir nicht nur durch Ktesias

iPers. 9. 15j, Strabo iXV, 730)^ Arrian (Anab. 6, 29. 4), wir ken-

nen sogar noch die Grabstatten der persischen Konige, auch in

Medien sollen sich alte Grabhiigel finden (Agath. 2, 23). Das

Avesta selbst scheint ausser der oben geschilderten noch eine an-

dere Art der Bestattung zu kennen ^V^d. 6, fin. nach Harlez’ be-

richtigter Uebersetzung), es weiss, dass man in Haraqaiti die

Todten begrabt, in Cakhra verbrennt iVd. 1, 48. 66). Selbst

unter den Sasaniden horen wir, dass Grumbates, der Fiirst der

Chioniteii, den Leichnara seines Sohnes verbrennen lasst und
seine Asche in einer Uriie aufbewahrt, unter Theilnahme des

persischen Heeres mit Shapurll an der Spitze sAmmian. 19, 2. 1),

und Seoses, der freiiich ein Freigeist ist, lasst seine Frau begra-

ben ;Procop. B. P. 1, 11). Das Konigsbuch weiss nichts von

der Todtenbestattung des Avesta, nach seinen Angaben Averden

die Todten zwar in Dakhmas gebracht , aber die Dakhmas sind

Mausoleen, undFirdosi beschreibt sogar das Mausoleum, w^elches

Khosravl fur sich gebaut haben wollte Shahn. 1758, 17): erAvill,

dass man ein hohes Gebaude emchte und seinen Korper wohl

einbalsamirt in dasselbe bringe und mit kostbareii kbniglichen

Kleidern und Schmucke bekleide. Auch einen Thron Avill er ha-

ben und goldne Becher, Tassen und Raucherpfaiinen, Wein, Ro-
senwasser und ahnliche Zuthaten

, diese Tassen soli man ihm in
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die Hand gebeii, so dass er bei eiaem Gastmahle zu sitzeu scheiut.

Man kann diese Beschreibuiig nicht lesen, ohne sofort an die ahn-”

liche des Grabes von Kyros zu denken, welcke uns Arrian (Anab.

ij, 29. 4 flg.) aufbewahrt hat. In Armenien wurden die Gebeine

der Konige sorgfaltig aufbewahrt, man glaubte die Majestat und

damit auch die Wohlfahrt Armeniens an dieselben gebunden

(Faust. 4, 24. Mos. Khor. 3, 27), und nach einer Nachricht bei

Cedrenus hatte sogaf^Zoroaster das Gliick Erans an die Bewall-
rung seiner Gebeine gebunden, so dass wir bier einea fbrmlicheii

Eeliquiencultiis vor uns batten. Sollen wir unsere eigene Ansicht

liber diese so widersprechenden Nachrichten sagen, so glauben

wir, dass die Sitte, die Todten den Hunden und Yogeln hinzu-

werfen, zuerst am Nordrande Erans einheimisch w^ar, wo die Nahe
der grossen Wiiste eine solche Tiestattung sehr einfach machte,

dass aber in den bebauten Theilen Erans, namentlich in Siideraii,

andere Arten der Bestattung im Gebrauche w^areu, die aber durch

den Einfluss der Mager nach und nach verdrangt wurden. Die

Todtenklagen, welche das Avesta (Vd. 3, 37) verpont, waren in

Armenien sehr gebrauchlich und den Christen besonders an-

stdssig Faust. 4, 4. 5, 31. Mos. Khor, 3, 20).

Auf die Bestattung scheint eine Periode der Trauer gefolgt

zu sein, Yezdegerd I trauert vierzig Tage laiig um seinen ^ ater

und kleidet sein Heer in Dunkelblaii und Schwarz (Shahn. 1587,

li). Das Avesta nimmt nicht bios Bedacht auf die Bestattung

des Leibes, sondern auch auf das Heil der abgeschiedenen Seele.

In dieser Hinsicht beginnen die Pflichten der Verwandten gleich

nach dem Tode eines Angehoiigen. Kach dem Avesta (Yt. 22]

irrt die Seele eines Verstorbenen noch drei Tage nach ihrem

Scheiden aus dem Korper in der Welt umber, darum betet man

w’tihrend dieser drei Tage noch flir den Yerstorbenen , denn diese

Gebete konnen ihm am vierten Tage, wenn das Gericht anbricht,

noch niitzen. Auch Opfer werden gebracht und zwar namentlich

dem ^raosha^), auf die ihm dargebrachten Brode darf nichts

1) Cedren. 1, 29: ZajpoasTpr^? 6 7:eptp{oYj-:oc darpovofAO? ev Ilepaai;

r/i^axo uzo Ttupo? depio'j ‘/.at ,
evxetXafJievoi xot; Ilepaai?

xd 63xd auxoO jxexd xtjv 'zaOatv dvaXa^elv c.’jXdxx£iv aOxou; xat xipidv ‘xat gw?

o'j, cwagiOe xautot, x6 ^aiiXeiov x^? ytopac O’jvt kx)sv\>ZK.

2) Genaueres in meiner Uebersetzung des Avesta 2, XXXVIII flg.

Spiegel, Eran. Alterthunjiskunde. Ill, 45
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Feuchtes gelegt werden; aucli darf in den ersten drei Tagen nach

einem Todesfalle in einem Trauerliause iiichts gekoclit werdeii,

was sich iibrigens von selbst verbietet , da nach dein Vendidad

(5, 123 flg.) das Feuer aus dem Hause entfernt und innerhalb

neun Tagen nicht wieder dahin zuriickgebraclit werden darf. Wie
Craosha , so erhalten auch Rashmi razista , Arstat und die Fra-

vashis Darbringungen^ denn auch sie konneii der abgeschiedenen

Seele auf dem Wege zum Gerichte und bei diesem selbst nutzlich

sein. Neuere Sitte ist es auch, dem dienstthuenden Priester bei

dieser Gelegenheit vier neue Kleider zu geben , von welcheu er

das erste in der dritten Nacht nach dem Tode anzieht, das zweite

am dritten Tage, das diitte sechs Monate nach dem Hiuscheiden,

endlich das vieite am Jahi*estage des Todes. Diese Kleiderstiftimg

wild den Glaubigen , als sehr nutzlich, iiamentlich an das Herz

gelegt. Wahrend an den ersteii drei Tagen nach einem Todes-

falle keine Speise gekocht warden darf, pflegt man am vierten

Tage ein Schaf zu schlachten und als Andenken an den Verstoi-

beoen zu essen. Nach spatern Quellen darf das Schaf nicht iiber

ein Jahr alt sein und muss das Fett desselben in das Feuer ge-

Avorfen werden. Am zehnten Tage nach dem Tode wird der

Yacna gefeiert zum Preise der Fravashis, und der Y^acna ist auch

am Monatstage nach dem Tode zu wiederholen
;
da es aber zwei-

felhaft sein kann, ob der 30. oder der 31. Tag der richtige Mo-
natstag ist, so Avird empfohlen, den A^acna an beiden Tagen vor-

nehmen zu lassen. Jetzt ist es Gebrauch, am 30. Tage den Ya^na
und Daiun-Siroza zu feiern, nebst zw'eimaligem Hersagen des

Afergan Dahman (in Kerman nur einmal
; das Darunsopfer AAurd

vom Raspi verrichtet. Am 3 1 . Tage venichtet man Yacna und Da-
run der Fravashis, auch betet man ZAveimal den Afergan Dahman
und einmal den Afergan ^'rosh (in Kerman Afergan der Fravashis^

.

In Indien begeht man auch im sechsten Monate nach dem Tode
eine Todtenfeier, in Kerman nicht, dagegen gilt es iiberall fiir

nothig, am Jahiestage des Todes die Todtenfeier noehmals zu

Aviederholen.

Zum Schlusse dieses Capitels mogen noch einigeWorte iiber

die Feste folgen, w^elche die Eianier feierten. Ein hohes, aber

personiiches Fest Avar der Geburtstag, dessen Feier schon Hero-
dot (1, 133; erwahnt; aiisserdem Avurde auch der Geburtstag des

Grosskonigs gefeiert, an welchem dieser ein grosses Festmahl gab
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(Her. 9, 110). Zu diesen mehr personlicheii Festen kam eiiie be-

trachtliche Anzahl anderer^ die theils fiir weltliche^ theils fiir re-

ligiose Zwecke gefeiert mirdeii; genieiiisam scheint beideii Arten

yon Festen gewesen zu sein
,
dass man an ihnen IMalilzeiten her-

richtete^ daber eicashaiia, 'womit neup. casiiii, Fest, zu‘<am-

menliangen muss; aucb Almoseii werdeii an Festtagen vorzugs-

weise verabreicht worden sein. Die eranischen Feste theileii sick

weiter in Jahres- und in Monatsfeste. Unter den Jahresfesteu

niniint da? Neujahrsfest die erste Stelle ein, welches vom 1.— G.

Tage des Monats Farvardin (Marz fallti;, Es ist ein frohliclie^,

von Alters her in Eran gefeiertes Fest, dessen im Konigsbuche

oft gedacht Avird^ an diesem Tage Avar grosse AufAvartung beiin

Grosskonige ,
bei Avelcher eine genaue Rangordnung eingehalten

Avard (Shahn. 2013^ 14 . An diesen Tagen soli Yistacpa das Ge-

setz angeuommen habeii, an denselben Tagen soil auch die Auf-

erstehung stattfinden. Ents})recheiid dem Xeujahrsfeste ist das

Fest IMihrjan, Avelches A'om 16.— 21. Tage des Monats Mihr (Sep-

tember) gefeiert Avird, nach Eustathius AA ar es nur an diesem Tage

dem Grosskonig erlaubt sich zu berausclien
^
der erste und der

letzte Tag des Festes Avaren die vornehmsten. Kirchliche Jahres-

feste AA'aren die Gahanbars, Avelche /nun Andenken an die oben

erAvahnten seelis Scliopfungsperioden gefeiert Avurden, sie heissen

:

1) IVIaidhydzaremaya 11.— 15. April, 2 Maidhydshema 11.^— 15.

Juiii, 3 Paitis-hahya 26.— 30. August^ 4 Ayathrema 26.— 30.

September. 5 Maidhyairya 1 6.—20. December, endlich 6 Hamac-

pathmaedaya an den fiinf Schalttagen des Jahres. Diese Sehalt-

tage^ zusammeii mit den fiinf ersten Tagen des Jahres, bilden die

10 Tage, an Avelchen nach dem Glauben der Eranier die Verstor-

benen zu ihreii ^'erAvandten auf Erden ziiriickk^hren und an ihren

Festen Theil nehmen kdnnen Yt. 13, 49 . An diesen Festtagen

Averden die Afrinagans gefeiert . Avelche mit Opfern yerbundeii

sind, iiber die AA'ir schon oben p. 57 7 zu sprechen Gelegenheit

batten, Diess sind die Angaben der Parseiischriften, von Avelchen

aberdie der muhammedanischen Aiitoren betrachtlich abweichen.

Monatsfeste Averden gefeiert zu Ehren des Genius , der jedem

J
' Nach Hyde historia relig Avterum Persarum p 236 ed. hiess der

erste Tag des Festes nauroz-i-kiicek ( • daskknne. und der letzte

Tag nauroz-i-buzurg . das grosze Neujahr.

4 ')^
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Monate den Namen giebt, und zwar an dem gleichnamigen Tage

;

so ist das Monatsfest des Farvardinmonats am Farvardintage (19.

Marz) und fubrt den Namen Farvardigan^ das des Ardibehisht am
3. dieses Monats und heisst Ardibihishtegan u. s. w. Man geht

an einem soichen Tage in den Feuertempel^ um dem Feuer seine

Yerehrung zu bezeigen, der Priester pflegt dabei eine kurze An-
sprache zu halten^ in welcher er seine Zuborer auf ihre Pflichten

liinweist; \vir wissen aber nicht, ob diess nicht neuere Sitte ist.

Von andern Festen mag hier noch des von Herodot (3, 79) er-

wahnten, derMagopbonie, gedacht werden, welches der persische

Stamm zum Andenken an die Befreiung von dem falschen Smer-

des feierte, dann das Fest Abrezagan, welches nach Qazvini am
letzten Tage des 3. und 11, Monats gefeiert wird; zum Andenken
an das Aufhoren der grossen Hungersnoth unter Peroses (s. o.

p. 371). Das sogenannte Fest des Unbartigen ist mehr ein Yolks-

scherz als eiiiFest^ zudemvon zweifelhaftem Alter, undmagdarum
hier iibergangen werden.

SECHSTES CAPITEL.

Die Terhaltnisse der Sekten und fremden Beligionen

in Eran.

Die Toleranz scheint niemals zu den hervorragenden Tugeii-

den des eranischen Volkes gehort zu haben. Herodot berichtet,

dass die Perser es fiir eine Thorheit hielten
,
sich von der Gott-

heit ein Bild zu machen, und zahlreiche Stellen der Alten bezeu-
gen, dass dieselben einen Abscheu gegen die Culte anderer Vol-
ker hatten und deren Tempel verbrannten (Her. 3, 25; 6, 19. 96.

101; 8, 33. 53. Cicero de leg. 2, 10. Strabo XIV, 634. Pausan.

10, 35. 2), die Gbtterbilder zerstorten oder als Trophaen mit sich

fortnahmen (Her. 1
, 183; 3, 37), die Abhaltung von Festen hin-

derten (Her. 3, 29), heilige Thiere todteten (ibid.) und Hand an

dieGraber legten (Her.l, 187; 3, 16. 37. Diod. 10, 13). Bringen
wir von diesen Fallen auch dieThaten des kaum zurechnungsfahi-
genKambyses in Abzug, so wird doch immer genugiibrig bleiben,

um unsere Behauptung von dem Mangel an Toleranz bei den Era-
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nieni schoii in alter Zeit zu erharten. Nichts desto weniger diirf-

ten sie es in ihrem Lancle selbst kaum je zu eiiier vallkommenen
Einheit und Selbstandigkeit des Glaubens gebracht haben. Eine

gewisse ausserliche Gleichheit muss zwar^, seit den Tageii der

Mederherrscliaft zum wenigsten, vorhanden geweseu sein, da die

Mager sich der Vertretung der religiosen Angelegenheiten be-

machtigt batten; dass aber schon zur Zeit des Darius 1 die Gleich-

heit der religiosen Anschauungen zwischen iNIedern und Perseru

keine vollstandige war . das wissen wir aus der Inschrift von 13e-

histan, welche berichtet, dass der falsche llardiya bei seinem Re-

gierungsantritte in der Persis Aenderungen getrolfeu hatte, welche

auch die Religion betrafen und welche Darius I wieder riickgan-

gig machte. Man muss sich jedoch hiiten, aus dieser Thatsache

allzuweit gehende Folgerungen zu ziehen^ die Veranderungen

desMagers waren wolkaum solche^ welche dem gemeineii Vlanne

auffielen. und diiiften sich zumeist auf die Verehrung der Clan-

gotter bezogen haben, welche einem fremden Usurpator nicht ge -

nehm sein konnte. Aber auch in seiner volksthiimlichen Reinheit

erhielt sich der eranische Glaube in so friiher Zeit nicht. Es ist

anerkannt, dass die Farbe der Mauern in der Rurg des Dejokes

(Her. 1, 98; auf westlichen Einlluss hindeutet und mit der Ver-

ehrung der Planeten ira Zusammenhange steht
; von den Perseru

w^eiss Herodot bestimmt, dass sie der babylonischen Mylitta

opfern gelernt haben , deren Cult mit der der Anahita zusammen-

geschmolzen ist. Rekannt ist, dass unter Artaxerxes II auch der

Rilderdienst nach Eran verpflanzt wurde. Wir wissen nicht mehr,

wde sich alle diese Dinge in die eranische Religion einfiigten
; dass

es aber neben den allgemein angenommenen Ansichten auch

8oiideransichten und Ketzereien gab, muss uns wahrscheinlich

diinken, w^enn wir erwagen, dass man in Eran einen Priester-

stand hatte, dessen erste Pfiicht es war sich der Erforschung der

gottlichen Dinge ganz hinzugeben. Daher ist denii auch zur Zeit,

als das Avesta geschrieben wurde ,
kein Mangel an Ketzern, und

an Fanatismus lasst es das genannte Ruch auch nicht fehlen.

Unter den verschiedenartigen Renennungen der Ketzer heben wdr

zuerst den Daevayacna oder Daevaverehrer hervor Vd. 7, 95 flg.

18, 124. Yt. 5, 68. 109 etc.); unter diesem Ausdrucke diirfen wir

wol den vollkommenen Gegensatz gegen den Mazdayacna ver-

stehen , einen Menschen , der nicht nur den rechten Gott nicht
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verehrt, sondern falsche Gdtter oder Damonen anbetet. Dem
Wesen nach ganz ahnlich^ aber noch mit einem schlimmern Ne*-

benbegrifFe sind die Ketzer ,
welche unter den Xamen Kavi und

Karapan bezeichnet werden. Yon ihnen ist namentlich in den

Gathas die Rede, doch nicbt ausscbliesslich, sie konimen auch in

dt-n iibrigeii Theilen des Avesta vor und 'sverdeii erklart als die,

Avelche blind \md taub sind in Sachen des Gesetzes. Es sind also

solche Menschen, welche iiber die wahre Religion belehrt werden,

aber ihr Herz gegeu dieselbe verharten, und ihre Zahl muss gross

gewesen sein, da Yc. 45, 11 geklagt wird, dass sie sich zu Reichen

vereinigen und die Glaubigeii sehr bedriicken. In die Zahl der

Unglaubigen diirfen wir auch die Yatus und Pairikas aufnehmen,

letztere bezeichnen, wie wir bereits wissen, vorzugsweise unglau-*

bige fremdlandische Frauen, und die Yatus sind die zu ihnen ge-

horenden Manner. Fine besonders hauhg genaiinte Gattung sind

die Ashemaoghas, die gewohnlich das Reiwort unrein 'anashavaj

fiihren, in ihrer Nahe finden sich nieist die Tyrannen, auch sonst

werden die Ketzer mit Betriigern , Raubern iind Wolfen zusam-

men genannt. Von welcher Art die nur Yc. 50, 10 genannten hu-

nusta sind, unter welchen man vielleicht auch Ketzer verstehen

darf , ist nicht mehr zu ermitteln. Nicht alle Ketzer sonderten

sich ausserlich strenge von den Rechtglaubigen ab, Yt. 5, 94 wird

von Yerehrein der Anahita gesprochen , welche diesen Genius

nicht auf die rechte Weise anbeten: ahnliche innerhalb der Reli-

gion stehende Ketzer scheinen auch die Yd. 4, 129 fig. genann-

ten zu seiii. Ueber die Lehren der Ketzer ist leider aus dem Ave-
sta wenig zu eritiiehmeu cf. Bd. 2, 17 3; manche derselben be-

griindeten gewiss ihre Ketzereien durch abweiehende Interpreta-

tion und Ausdeutung der heiligen Texte; solcher Art mogen
schon die Yd. IS, 116 flg, Yc. 60, 11 genannten zanda gewesen

sein, gewiss ist es von deii spaterii Sekten, die auch den Namen
Zantiik, d. i. Gnostiker, Ausdeuter fiihren. So heissen vor Al-

lem dieAnhanger des Maui, aber gewiss nicht sie allein, Elisaous

(p. 104) erwahnt noch die Zendiks, und auch die AnhangerMaz-
daks wird man nicht anders bezeichnet haben

, wie sie auch im
Abendlande mit den Manichaern verwechselt werden Is. o. p.

407j. Ueber die Lehren der [Manichaer haben wir schon im z'wei-

ten Bande uns zu aussern Gelegenheit gehabt; hier wird der

schicklichste Ort sein, iiber die Einrichtung der manichaiscben
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Gemeinde zu redeii imd liber die Fordemugen, welche sie an ibre

Glieder stelite.

Die Vorschriften, welche Maui seiuen Anhangern giebt, be-

kundeii nicht minder als seine Lehre die nahe Verwandtschaft

Til it der Lehre der Mazdayacnas, doch ist bier mehr Fremdes bei-

gemischt als dort. Wir halten uns auch bier vorzugsweise an die

Mittbeihingen des Fibrist als eine ganz vorziigliche Quelle. Mani

will
,

dass der Menscb sicb selbst priife, ebe er in seine Keligion

eintritt, ob er auch die Kraft babe ibre Vorscbriften erfiUlen zu

konnen. Nur wenii er vermag die Begierde und Habgier zu be-

zwingen — die beiden schlimmen Damonen , Avelcbe den Men-
scben immer begleiten —

,
dann soil er eintreten. Er entbalte sicb

daiin Fleiscb zu essen, weil aus dem todteu Fleische die Licht-

theile entwicben sind und man also nur unreine Materie ge-

niesst, dann aber auch, weil durch den Genuss des Fleisches

die Fleischeslust gefordert wird. Aus demselben Grunde soil

er sicb auch des Weines und aller geistigen Getranke entbal-

ten, er soli es durch aus vermeiden eine Ebe einzugehen. Ferner

soil er sicb biiten, das Wasser und das Feuer zu verletzen, und

sicb vor Zauberei und Heuchelei bewahreii. Andere Xacbrichten

ergiinzen den Rericht des Fibrist dabin
,
dass die Anbanger der

Religion Manis auch keinen Ackerbau treiben durften
,
weil sie

dadurcb vielfach in die Lage gekommen waren die Pflanzen zu

verletzen, was kaum weniger siindhaft war als das Todten der

Thiere; ebenso war ihnen verboten Handwerke oder Handelsge-

schafte zu treiben, weil man bei den erstern das Feuer verletzen

konnte, die letztern aber die Habgier beforderten. Demnach ver-

pfiichteten sicb die Anbanger Manis zur ganzlichen Abwendung

von dem Treiben der Welt und zur Hinwendung zum beschau-

lichen Leben. Es ist leicht diese Vorstellungen an die Lehren

der Mazdayacnas anzukniipfen. Wie diesen gait auch dem Mani

der Damon der Regierde als der starkste und verderblichste, ihn

musste man vor Allem zu unterdriicken und ihm die Lebenskraft

zu entziehen suchen. Enthaltung von jeder Speise ware die Con-

sequenz dieser Lehren gewesen, aber Mani musste sicb ebenso

wie die Anbanger Zaratbustras sagen, dass der Genuss von Speise

ein nothw’endiges Uebel sei, wenn seine Religion fortbesteben

solle
;

er ging aber einen Schritt weiter als die Mazdayacnas, in-

dem er seinen Anhangern den Genuss des Fleisches und des
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Weilles verbot; doch war der Genuss der Pflanzenkost und des

Wassers kaum weniger siindlich, darum musste er durch zahl-

reiche Ceremonien und Gebete gesiihnt werden. Da der Eintritt

in die Religion desMani eine ganzliche Enthaltung von alien Ge-

schaften bedingte^ so konnte natlirlich die Zabl der Eintreteiideii

nicht gross sein, und Manr stellte denjenigen frei, welche sick

nicht zum Eintritte berufen fiihlten, in ein freieres Verbaltniss zu

seiner Religion zu treten. Wer sich nach vorausgegangener Prii-

fung nicht fiir befahigt hieit die strengen Pflichten der Eintreten-

den zu erfiillen, der sollte wenigstens die Religion vor Schaden

bewahren und mit den auserwahltenRekennernUmgang pflegen:

dadurch wird ihm Gelegenheit geboten , seine verwerflichen

Handlungen durch Thaten der Frdmmigkeit und Demuth aus-

zugleichen. Eine hauptsachliche Pflicht dieser Laien war es, die

Eingetretenen niit der Nahrung zu versehen. welche diese selbst

nicht imStande waren sich zu verschaffen. Die kiinftige Stellung

dieser Laien wird zwar der der Auserwahlten nicht gleichkom-

men, aber sie werden am jiingsten Tage wenigstens in zweiter

Gestalt wieder auferweckt werden. OfFenbar haben wir bier in

den morgenlandischen Rerichten dieselben Classen von Mani-

chaern vor uns , welche die abendlandischen Nachrichten als

Electi und Auditores bezeichnen. Nur die ersteren sind die wah-

reii Manichaer und haben strenge Satzungen, wahrend die Horer

nur einige leichte Gebote zu beobachten batten und sich ausser-

lich nicht viel von den Heiden unterschieden.

Es scheint mir klar genug, dassMani dieEinrichtung, welche

er seiner Gemeinde gab
, den Ruddhisten entnommen hat. Die

Gesetze, welche die manichaischen Auserwahlten zu befolgen

hatten
,
waren nicht minder strenge als die der buddhistischen

Rhixus, sie stimmen sogar in der Hauptsache iiberein. In Indien

hatte es sich als durchaus unthunlich erwiesen, die Rekenner

bios aus Rhixus bestehen zu lassen, als der Ruddhismus sich iiber

die Granzen einer blosseii Sekte ausdehnte
, da sich ihre Satzun-

gen mit dem Restehen eines Staates nicht vertrugen; man hatte

also den Rhixus oder Rettelmonchen die Upasakas oder Laien mit

weit leichtern Pflichten hinzugefiigt. Audi im Ruddhismus stehen

sich die Rhixus und Upasakas nicht gleich
; die letztern haben

nur die Aussicht, durch Frdmmigkeit und Unterstiitzung der

Rhixus in kiinftigen Geburten zu gleicher Hdhe sich aufzu-
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schwiiigen . Wir halten diese Einriclitung fiir sehr merkwurdig

und wichtig. IMani hatte auch in diesem Punkte gefiihlt, was

seinem Volke fehlte, und dem Mangel abzuhelfen gesucht. In

jenen Zeiten lioher religioser Erregiing durfte man die Bescliaf-

tigung mit der Religion nicht von den Zufalligkeiten der Geburt

abhangig machen uiid einem gesonderten Priestergeschlecbte zu-

weisen^ ihre Geheimnisse mussten Jedem zuganglich sein, der

das Bediirfniss fiihlte sich mit ibnen bekaimt zu machen. Der

Manichaismus gewahrte seinen Bekeimeni diese Moglichkeit, aber

gerade diese Einrichtung mag den Stifter desselben den erani-

schen Priestern verba sster gemacht haben als seine Abweicbun-

gen in der Lebre.

Enter den Pflicbten der Eingeweibten nabni nach den He-

richten des Fibrist der Glaube an die vier grossen Wesenbeiten

den bervurrageudsten Rang ein : der Glaube an das Dasein Got-

tes , an sein Licht , das sicb in Sonne und IMond offenbart
,
an

seine Kraft oder IMacht, die er durcb fiinf Engel oder Kriifte aus-

iibt (namlicb durcb den leisen Luftbaucb, deii Wind^ das Licht,

das Wasser und das Feuer), und an seine Weisbeit, die sicb in

der Religion offenbart. Der Fibrist erwahnt aucb die drei Sie-

gel, liber welcbe uns die abendlandiscben Bericbte ausfubrlicbere

Mittheilungen machen
;

sie sind urspriinglicb gewiss das mazda-

yacniscbe Gebot der Reinbeit in Gedanken, Worten und Werkeu,

aber bei Mani hat dieses Gebot eine weit grossere Ausdebnung er-

balten. Das Siegel des IMundes (signaculum oris) bedingte die

Reinbeit in Gedanken undWorten, aber aucb die Entbaltung

von Fleiscbspeisen und dem Genusse geistiger Getranke; das

zweite Siegel ist das der Hande (signaculum manuum)
, es ver-

pflicbtet zur Reinbeit der Werke, aber auch zur unbedingten

Scbonung allesTbier- und Pflanzeiilebens; endlicb das Siegel der

Brust (signaculum sinus' macbt dem Manicbaer Keuscbbeit und

Entbaltung von der Ebe zur Pflicbt. Auch bier ist die nabe Be-

riihrung mit dem Buddbismus wieder ganz augenscheinlicb

:

Keuscbbeit und Ebelosigkeit so^vie Entbaltung von der Todtung

alles Lebendigen gebort aucb zu den bauptsachlichsten Pflicbten

der Bhixus, und die Entbaltung von der Bescbadigung der Pflan-

zen (anarambbo) wird bereits in den Inschriften des Acoka vor-

1) Vgl. Burnouf ,
Introduction a i'hi^toire du Buddhisme indien p. 2T^fig.
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geschrieben ;
dagegen weichen diese Gebote durchaus ab von den

Anschauungen der Mazdayacnier. Fiir die Laien liatte Mani zehii

Gebote festgesetzt, welche der Fihrist folgendermassen wieder-

giebt: Unterlassung der Gotzenanbetuiig, der Liige, des Geizes^

des Todtschlags, des Ehebruchs^ des Diebstahls, des Lehrens der

triigerischen Vorwande und der Zauberei, des Festhaltens der

doppelten Gedankenrichtung ^ was den Zweifel an der Eeligion

verrath, der SchlafFheit und Mattigkeit imHandeln. Diesen neun

Verboten steht zur Seite das Gebot der vier oder sieben Gebete.

Mit diesem letzten Gebote betreten wir das Gebiet der praktischen

Religionsubungen der Manichaer. Ueber die sieben Gebete der

Manichaer giebt der Fihrist folgende Auskunft. }3ei der ersten
Niederwerfung stehe der IMann aufreclit und reibe sich mit lau-

fendem Wasser, dann wende er sich uach dein grossen Lichte

'der Sonne\ werfe sich nieder und spreche beim Niederwerfen

:

»Gesegnet sei unser Fiihrer, der Paraklet, der Gesandte des

Lichts^ gesegnet seien seine Engel, die Hiiter, und hochgeprie-

sen seine Heerscharen, die leuchtenden.cf Bei der zweiten Nie-

devwerfung sagt er: jjDii hochgepriesener, o du leuchtender,

Mani, unser Fiihrer, du Wurzel der Erleuchtung, Zweig der

Ehrbarkeit, du grosser Eaum, der du ganz Heilmittel bist.(^ Bei

der dritten Niederwerfung sagt er : »Tch falle nieder und preise

mit reinem Herzen und aufrichtiger Zunge den grossen Gott, den
Vater der Lichter und ihr Element, Hochgepriesener, Gebenedei-
ter, du und deine gauze Grossherrlichkeit und deine Welten, die

gesegneten, welche du berufen hast. Dich preist der da preist

deine Heerscharen
, deine Gerechten, dein Wort, deine Gross-

herrlichkeit und dein Wohlgefallen
, weil du der Gott bist, der

ganz Wahrheit, Leben und Gerechtigkeit ist.« Bei der vier ten
Niederwerfung sage er : »Ich preise und falle nieder vor den Got-
tern alien, den leuchtenden Engeln alien, vor alien Lichtern und
alien Heerscharen, ^velche von dem grossen Gott sind.<f Bei der

fiinften Niederw’erfung sage er: )Jch falle nieder und preise die

grossen Heerscharen und die leuchtenden Gotter, welche mit ih-

rer Weisheit auf die Finstemiss eindringen, sie austreiben und
bewaltigen.« Bei der sechsten Niederwerfung sagt er: ))Ich

falle nieder und preise den Vater der Grossherrlichkeit, den Er-
habenen, den Erleuchtenden, w'elcher gekommen ist von den bei-

den Wissenschaften.a Der Fihrist fiigt bios noch bei: mnd so
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fort bis zur zwolften Niederwerfung.o Demnach scheint es, als

ob ein Gebet aus zwolf Nieclerweifungen bestand ; das vorlie-

gende diirfte ein Morgengebet ge^esen sein, ahnlich dem oben

p. 691 erwahnteii der Mazdayacnier. Ueber den Unterschied der

sieben und vier Gebete schweigen unsere Quellen, Shahrastani

kennt nur vier Gebete bei Tag und Nacht, und auch der Fihrist

sagt spater . das erste Gebet werde verrichtet^ wenn die Sonne

den [Mittagspunkt verlasst, das zweite zwischen dieser Zeit und

dem Untergange der Sonne, das dritte nach Sonnenuntergang,

das vierte im ersten Drittel der Nacht
,

drei Stunden nach Son-

nenuntergang. Es scheinen diess die Gebete zu sein, welche die

Mazdayacnier zu verschiedenen Tageszeiten vollbringen, doch ist

zu bemerken
,
dass die Manichaer nur vier ^nicht fiinf) Gebete

sprechen, dann, dass sie die Zahlung der Tageszeiten um Mittag

beganneii und das Gebet zur Zeit des Sonnenaufgangs wegfallt.

Durchaus ab^veichend von den Sitten der Mazdayacnier und eine

(^onsequenz der verschiedenen Anschauung iiber das Wesen der

Korpenvelt siiid die manichaischen Fastengebote. Wahrend die

Mazdayacnier das Fasten verbieteii, fasten dagegen die Manichtier

zwei Tage ununterbrochen ,
wenn die Sonne im Schiitzen steht

und wenn derMond sein voiles Licht hat. Ebenso wird zwei Tage

gefastet, wenn der Neumond zu scheinen beginnt; ausserdem

wird noch gefastet, wenn der ]Mond wieder sichtbar wird, nach-

dem die Sonne in das Zeichen des Steinbocks getreten ist; dann,

wenn der Neumond zu scheinen beginnt, die Sonne im Wasser-

mann steht und vom Monat S Tage verflossen sind, wird 30 Tage

gefastet, aber taglich beim Sonnenuntergang das Fasten gebro-

chen. Den Sonntag feiern die gemeineii Manichaer, den Montag

die Eingeweihten. So hat es Mani als unerlassliche Pflicht gebo-

ten. Dass Mani seinen Anhangern auch ein sichtbares Oberhaupt

gab, war nach eranischen Anschauungen durchaus noting; so

lange der Prophet lebte ,
war er das natiirliche Oberhaupt

,
doch

hatte Mani noch bei seinen Lebzeiten einen Nachfolger einannt,

ihm folgte eineKeihe von Imamen in ununterbrochener Reiheii-

folge. Ueber diese Verhaltnisse, so wie iiber die aussern Schick-

sale der ^Manichaer nach ihrer Yertreibung aus Eran haben wir

Tins schon friiher JBd. 2, 231] geaussert, so dass wir bier darauf

nicht mehr einzugehen brauchen. Ebenso ist die religiose wie die

politische Bedeutung der zweiten grossen Sekte, von der wir noch
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wissen^ derMazdakiten, bereits ausfiihrlich besprocheii, sie kouiite

ebensowenig wie die Lehre Manis gegen die Religion der Mazda-

yacnas durcLdriugen , obwol dieselbe offenbar Tielen nicht mehr

geniigte. Eine Verbreitung in aussereranische Gegenden scheint

die Religion Mazdaks nie erlangt zu habeii^ .

Die eranische Religion war nur fur die Hediirfnisse des era-

nischen Volkes berechnet und strebte niemals darnach, eine Welt-

religion zu sein. Gleichwol hat sie in der Zeit, bevor die griechi-

schen und romischen Eroberungen in Asien begannen, einige

Eroberungen im Norden gemacht^ sowol im Osten wie iin Westeii

des kaspischen Meeres. Die Volker im Norden von Eran batten

sehr einfache religiose Anschauungen
,

sie konnten sich daher

leicht bereit finden lassen
, die Religionsbegriife der Eranier sich

anzueigneu, um so mehr, da sie nur nach dieser Seite bin im Alter-

thum mit der Cultur in Keriihrung kommen konnten. Die eraiii*-

schen Gotter mussteu ihnen als die machtigern erscheinen, weil

es mit ihrer Unterstiitzung den Grosskonigen gelungen war, sich

in denBesitz der nordlichen Landstriche zu setzen. HaufigeVer-

heirathungen von eranischen Madchen an Mitglieder der vorneh-

inen Familien jener Landstriche mogen auch das ihrige beigetra-

gen haben, in manchen Fallen sind auch Eranier als Herrscher in

nordlichen Landstrichen eingesetzt worden und haben sich dort

eingebiirgert , sie behielten nicht nur die Religion ihres Vater-

landes bei, sondern verbreiteten sie auch iioch in ihrer Umgebung.
Der Konig der Chorasmier, welcher mit Alexander verkehrte, fiilirt

den Namen Pharasmanes (Arrian. 4, 15. 4^ , so heissen Konige

von Iberien (s. o. p. 1 55. 179), andere Konige heissen Mithrida-

tes, wir wissen, dass die Iberer vor ihrem Uebertritte zum Chri-

stenthum den Ahura Mazda verehrten (s. o. p. 279). Bei den

IMongolen ersetzt der Name Churmusda, d. i. Ormazd den des

Indra 2) und bis nach Sibhien haben wir den Einfluss eranischer

Sagen gefunden (Bd. 1, 465). Diese Verhaltnisse anderten sich

aber ganzlich, als die Weltreligionen ihre Wirksamkeit begannen,

sie vertrieben nicht nur die eranische Religion aus ihren auswar-

1; Wenigstens halte ich die von St. Martin bei Lebeau 7, 338 fig. fur

die Verbreitung beigebrachten Beweise fur ziemlich unsicher.

2) J. J. Schmidt, Forschungen im Gebiete der Volker Mittelasiens p.

139. 148.
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tigen Desitzungen, sondern machten Eran selbst zum Gegenstaiul

ihrer AngrifFe. Spuren solcher fremden Eingriffe begegnen uns

zuerst im Osten
,
wo etwa nm 260 v. Chr. Antiochos Tbeos deni

machtigen indischen Konig Acoka erlaubte , im ganzen Umfange
seiner Eesitzungen Thierhospitale zu errichten. Da diese Thier-

hospitale eine speciell buddhistische Einrichtung sind, so heisst

diess nichts Anderes ^ als dass Antiochus dem Huddhismus Ein-

gang in seiii Reich gestattete; da es den griechischen Fiirsten

gleichgiltig war, zu welcher Religion sich ihre asiatischen Unter-

thanen bekennen wollten , so wird von ihrer Seite dem Vordrin-

gen des Buddhismus kein Hinderniss in den Weg gelegt wordeii

sein, und so ist es wol auch unter den Arsakiden geblieben. Der
Natur der Sache nach musste die neue Religion ihre Proselyten

zuerst in den ostlichen Theilen Erans zu gewinnen suchen
;
wir

wissen nicht naher, w^elcheu Erfolg ihre Bemiihungen hatten.

vermuthen aber, dass sie nicht ganz ungliicklich waren wegen
des Hasses, welchen die eraiiischen Priester gegen sie hegten,

wovon wir friiher schon gesprochen haben (Bd. 1, 664. 711), dami
wegen der buddhistischen Bestaiidtheile der Religionen Manis

und Mazdaks. Dass es selbst noch unter den Sasaniden eiiizelne

buddhistische Kldster in Osteran gab, lasst sich nach den Aeusse-

rungen der chinesischen Reisenden nicht gut bezweifeln. Etwas

spater als das Vordringen des Buddhismus von Osten her beginnt

die Bewegung der westlichen Religionen gegen Eran, und zwar

zuerst die der jiidischen Religion. Mit den Israeliten war schon

Darius I bei der Eroberung Babylons in Beriihiung gekommen,
er hatte sich freundlich gegen sie gezeigt und ihnen die Riick-

kehr in ihr Land sowie die Wiederherstellung ihres Tern pels er-

laubt, auch die Nachfolger des Darius w^aren den Juden mehrfach

gunstig, von einem Bekehrungseifer ist aber in jenen Zeiten we-

der von der einen noch von der andern Seite etw^as zu spuren.

Bald aber nach dem Tode Alexanders beginnt der Eifer der Juden

Proselyten zu machen, und da eine Starke jiidische Colonie in Ba-

bylon wohnte und dort sogar eine Rolle spielte ;s. o. p. 137), so

waren ihre Bemiihungen im Osten nicht ganz vergeblich. Der

Konig Izates von Adiabene, der sich zum Judenthum bekehrte,

Avar Avahrscheinlich ein Eranier cf. o. p. 157;. ^yir horen ZAvar,

dass die Untertbanen des Izates diesen Uebertritt nicht gut auf-

nahmen, die Parther scheinen aber keinen Anstoss daran genom-



718 Sechstes Buch : Der Staat und das Familienleben.

men zu haben und standen iiberhaupt mit den babylonischen Ju-

den in gutem Vernehmen. Als Artaban IV, der letzte Arsakide,

gefallen war, da trauerten die Juden und entsetzten sicli iiber die

Nachricht von der Thronbesteigung des Sasaiiideufursten i;, aucb

wurde ilinen sofort von dem neuen Herrsclier das Schlachten der

Thiere, die Reinigungsbader und das Begraben der Todten Ver-

boten ,
doch durcli Bestechung wussten sie es zu erreichen , dass

sie in Rube gelassen wurden. L nter den ersteii Sasaniden scliei-

nen die Juden rubig gelebt zu baben , die Hiiupter ihrer Scbulen

waren aucb an den Hofen des Ardasbir I und Sbapiir I angesebn,

selbst die Hinmetzelung von 1*2000 Juden storte dieses Verbalt-

niss unter Sbapur I nicbt, weil diese Juden Emporer gewesen

waren 2]. Unter Sbapur II litten zwar aucb die Juden durcb den

romiscben Krieg, welcher in Babylonien gefiibrt wurde, abcr

nicbt wegen ibrer Religion
, sie erfreuten sicb sogar maiicber Be-

giinstiguugen, da Ifra, die Geraablin des Honnisdas II und Mut-

ter des Sbapur II ihnen sebr zugetban war-^), docb stellte Sba-

pur II die Frage
,
wie man das Begraben der Todten aus dem

Gesetz herleite . Unter der Regierung der Kbnige
, welcbe auf

Sbapur II folgten, von Ardasbir II bis Yezdegerd I, genossen die

Juden vollkommene Rube, und der zuletzt genaniite Herrscher

scbeint die Juden nicbt weniger als die Cbristen bevorzugt zu

baben, und die angesebensten unter ihnen erscbienen haufig an

seinem Hofe, aucb sein Nacbfolger Vararan V wird als mild ge-

riibmt^ . Uagegen begann unter dem fanatischen Yezdegerd II

eine grosse Judenverfolgung durcb das ganze Reich, und die Sadie

verscblimmerte sicb noch unter Peroses , der sammtlicbe Scbulen

und Synagogen der babylonischen Judenscbaft scbliessen, die

Judenkinder ihren Elterii gewaltsam entreissen und zum Dienste

des Magismus verwenden liess^ ;
was also wir nacb Hamza (s. o.

p. 379} nur als eineii vereinzelten Fall, zur Strafe fiir ein be-

stimmtes Verbrecben , angefiihrt baben , miisste demnach eine

Ij Cf. Furst, Cultur- und Literaturgeschichte der Juden in Asien Leip-
zig 1S49}, p. 96 fig.

2 I c. p. 99.

3; 1. c p. 1S5 fig.

4; 1, c, p. 195.

5) 1, c. p. 241

6) 1. c. p 244 dg 269.
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allgemeine Massregel gewesen sein. Auch unter Qobad I werden

Judeiiverfolguiigen eiwahnt ; liber die Schicksale der Juden unter

den letzteii Sasaniden haben wir keine Nachrichten , wir konnen

aber daraus schliessen, dass sick ihr Zustand nicht verbessert

babe , weil sie den Aufruhr des Bebram Cobiii sebr eifrig unter^

stiitzteu und dadurcb sclnveres L nbeil liber sicb brack ten (Tbeo-

phylact. 5,7 .

Von M eit grosserer Wicbtigkeit indes^eu als die jiidiscbe

lieligion sollte die cbristlicbe fiir Erau werden. Auch diese Reli-

gion drang von Westen aus gegen Eran vor, und es ist durcbaus

vvabrscheinlicb, dass das Cbristentbum von Mesopotaniieii aus

sich in Eran einbiirgerte
,
wie aucb Sozomenos (2, S. annimmt,

und offenbar zahlte dasselbe in den unmittelbar an Mesopotamien

irranzenden Gebieten die meisteii seiner Bekenner. Es ist diessO

jedocb niclit die Ansicbt der eraniscben Christen gewesen, welch

e

vielmehr die Eekehrung der Eranier zwei Aposteln, Mari und

Adaeus zuschreiben, von welchen der erstere den letzteren liber-

lebt und das Erzbisthum zu Seleukia gegiiindet liabeu solD)

.

Der Katholikos von Seleukia erhielt seine Weihen von dem Pa-

tiiarchen von Antiochien, dieser Stand der Dinge iinderte sick

aber, als die Nestorianer im eraniscben Reiche die Oberhand be-

kameii. Schon urn 4S4 musste der Erzbischof Acacius sich den

Nestorianern anschliessen ,
nach seinem Tode wurde ein Nesto-

rianer Habaeus an seine Stelle gesetzt, der Yerkehr init dem recht-

glaubigen Patriarchen von Antiochien horte auf und der Katholi-

kos von Seleukia legte sich selbst die Patriarchenwlirde bei und

betrachtete sich als das Haupt der gesammten christlichen Kirche

des Ostens, sowol in Eran als in Turan und in Indien^j. Das

Verzeichniss der Erzbischbfe von Seleukia wird bis zum Apostel

Mari hinaufgeflihrt, mit einigen Liicken jedoch, deren erste in die

.lahre 1S2—247 fallt, also zur Zeit des Ucbergangs der Herrschaft

von den Arsakiden auf die Sasaniden, eine zweite war eine Folge

der Bedriickung der Christen durch Shapur II. Die Thatsachen.

welche uns neben dem A^erzeichnisse mitgetheilt werden
,

sind

sehr sparlich . sie bestatigen aber tnisere A’^ermuthimg
,
dass ein

besonderer Argwohn gegen das Cduistenthiim erst entstand ,
als

1; Asseraani. Bibl. Or 3, 2. p XX
2 1 Assemani I c. p. CCCCXIV.
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dasselbe zur Landesreligion im romischeii Reiche erklart worden

war, erst von dieser Zeit an findeii wir planmassige Yerfolguiigeu.

Was vor dieser Zeit von Christenverfolgungen im eranischen

Reiche erzahlt wird, seheint mir nicht sonderlich begriindet zii

sein ; eine solche soil iinter dem Katholikos Abraham von Kash-

kar (98— 120 n. Chr.) stattgefundeii haben und dadurch bc-

schwichtigt worden sein
,
^dass der Katholikos den Sohn des Ko-

nigs vom Wahnsinn oder von der Fallsucht heilte. Wie schon

Assemaui 1. c. p. XL( bemerkt hat, wiirde diese Verfolgung in

die Zeit des Koiiigs Osroes s. o. p. 171 fig.) fallen und in die

Zeit von Trajan s Zug gegeii die Farther; .s braucht nicht erst

gesagt zu werden, dass in jeiier Zeit sehr wenig Grund vorhan-

den war, die Christen einer besondern Yorliebe fiir das romische

Reich zu beschuldigen ,
auch erinnert die ganze Erzahlung sehr

an die oben ^p. 343( mitgetheilten Ferichte iiber die Wirksamkeit

des Maruthas. Eine weitere Christenverfolgung wild um 250 zur

Zeit des Kaisers Decius erwahnt. Die Christenverfolgung im lo-

mischeu Reiche erstreckte sich auch auf Mesopotamien und dort

mogen auch die persis< hen Martyrer gestorben sein, von welchen

die Rede ist, wir brauchen darum keine selbstandige Yerfolgung

iniierhalb der Granzen des eranischen Reiches anzuiiehmen.

Nicht besser begriindet seheint mir die Yerfolgung der Christen,

welche der Kaiser Cams wahrend seines Feldzuges in Eran s. o.

p. 257' angeordnet haben soil. Die schweren Zeiten fiir die

Christen begannen erst unter der Regierung des Shapiir II, seine

Yerfolgung soli vom Jahre 330—370 gewiihrt haben Assemani
1. c. p. LII) und eine grosse Anzahl von Christen damals den
Martyrertod erlitten haben

;
als Anstifter der Yerfolgung werden

iiisser den Magern auch noch die Juden genannt, dock trugen

gewiss politische Ursachen viel mehr Schuld an dem Ingrimme
dieses Konigs. Die Heftigkeit der Yerfolgung verursachte eine

Sedisvacaiiz in Seleukia, welche von 335— 370 gedauert haben
soli. Unter Ardashir II und Shapur III genoss die christliche

Kirche in Eran Ruhe, Yararan lY hingegen soil sie verfolgt ha-

ben Assem. 1. c. p. LX, . Yezdegerd I war bekanntlich den
Christen anfangs geneigt und verfolgte sie erst gegen das Ende
seiner Regierung, die Griinde haben wir schon friiher p. 344)

angegeben; auch von der Yerfolgung unter Yararan Y ist bereits

die Rede gewesen p. 3lo
, die letztere verursachte wieder eine
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^edisvacanz in Seleukia^ welche von 420— 480 wahrte. Untei

Yezdegerd II fallt die hekannte (-hristenverfolgiing in Armenieii,

eiiie ahnliche wird auch in Eran selbst erwahnt. Dei diesen Vei-

folgungen ficlen auch Mager^ welche zum Christenthum iiber-

getreten vvaren. Menander (p. 482 ed. Xieb. erwahnt einen be-

kehrten IMager Isaozites ,
welcher Christ ge%yorden war und in

Persien gekreuzigt Avurde^ Elisaeus 4S, 14 ed. Venet.' spricht

von einem iibergetretenen ]Mager^ der gegeii den 3Iagismus

schrieb und auf Befehl des Kdnigs Ilorniisdas I oder II' gestei-

iiigt wurde. Yon bekehrten Magerii, Avelche den Martyrertod er-

litten^ spricht auch Assemani 1. c. p. XCI. XC-III. Ein Avichtiges

Ereigniss fiir die eranischen Christen A\ar das Auftreten des Xe-
storius im J. 42 S und die Yerdammung seiner Lehren durch das

Concil von Eplicsus im J. 481. Da die orientalischen Dischbfe

fiir X'estorius Partei ergriffeii, so verpHanzten sich die Lehren des-

selben kurz nach ihrem Entstehen nach Edessa, aa o eine Schule

bestand, in Avelcher seit langer Zeit die Perser ihre Dildnng such-

ten. Rabulas^ der Yorsteher dieser Schule und eifriger Anhanger

der orthodoxen Lehre^ vertrieb die Anhanger der nestorianischen

Lehre aus Edessa im J. 481^ die Yertriebenen AA’andten sich nach

Eran, ihnen folgten noch andere Xestorianer, als im J. 4 SO der

Kaiser Zeno die Schule von Edessa ganz aufhob. Es gelang den

Xestorianern, den Peroses zu uberzeugen
, dass er sie beschlitzen

miisse und dass er in ihrem Gegensatze gegen die orthodoxe

Kirche ein sicheres Lhiterpfand ihrer Treue habe und eine Hin-
neigung zum byzantinischen Reiche nicht zu besorgen brauche*'.

Yon dieser Zeit an iiberAvog der Einduss der Xestorianer im era-

nischen Reiche iiber die orthodoxe Kirche , die Bisthiimer gerie-

then nach und nach in die Ilande ihrer Anhanger. Auch unter

Qobad I scheinen die Xestorianer begiinstigt Avorden zu sein,

doch erstreckte er in der zAveiten Halfte seiner Regierung die

Duldung auch auf die orthodoxen Christen. Unter Khosrav I

war das Schicksal der (^hristen ein w^echselndes, es scheint nicht,

dass dieser Herrscher einen principiellen Ilass gegen die Christen

Ij Cf. Assemani 1. c. p, LXXVIll aus Barhebraeus . Ait Baniiniins yiai-

henus ud Vherozem rei/em, yisi Christianormn in ditioiie tuu vomntonaitium

Jides ah ea discrepet , (iiiam ChrUtiani ditionis Oraecorum tenent , 7iunquam

erunt isincero in te cordis affectu anhnati. Cnjns diet is Blurozes ussetisus^ p/v/e-

cepit, ut quod relict, aycrct.

Spiegel, Eran. Altertlium^lainde. Ill 4^j
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hegte ^ aber ihre Treue Avar ihm verdachtig ,
Avenu er Krieg nxit

dem romischen Heiche fiihrte, und diess Avar Avahrend seiner Re-

gierung oft genug der Fall. Bei dem Friedensschlusse im J. 562

Aviirde bestimmt , dass die Christen im persischen Reiche Kir-

chen erbauen und ihre Religion frei ausiiben diirften , es Avurde

ihnen sogar erlaubt ihre Todten zu begraben, nur sollten sie

nicht unter den Mazdayac nas Proselyten zu machen suchen.

Khosravs Sohii, Hormisdas IV, soil die Xestorianer begiinstigt

haben^ ihre besteii Zeiten hatten sie aber unter Khosrav II, AA’oran

dessen Frau Shirin geAviss einen bedeutenden Antheil hatte. Es

heisst jedoch, dass KhosraA" II ihnen zuletzt seine Gunst Avieder

entzog, Aveil sie sich einen Patriarchen geAvahlt hatten ohiie A'or-

her seine Geiiehinigung einzuholen (Assemani 1. c. p. XCIYj

,

AAas er als einen Eingriff in seine Herrscherrechte betrachtete.

Der Zustand einer A'erhaltnissmassigen Duldung scheint aber bis

an das Ende der Sasanidenherrscdiaft gedauert zu haben.

In friiherer Zeit sollen alle Christen des Orients unter dem
Patriarchen A^on Autiochien gestanden sein, ihm Avaren in Eran

untergeben der Metropulit Aon der Persis und der Erzbischof von

Seleukia; der letztere empfing die ^yeihen v^on dem Patriarchen

von Antiochieii, doch brauchte er ihretAvegeu nicht an den Sitz

des Patriarchen zu kommen, sie konnten ihm durch dessen Suf-

fragan ertheilt Averden. Dieser Zustand anderte sich natiirlich,

als die Xestoiianer die Oberhand erhielten, sie konnten selbst-

verstandlich mit dem Patriarchen a’ou Antiochien in keinerlei

Verbindung treten. Der Katholikos von Seleukia nahm zu seinen

librigen Titeln auch den eines Patriarchen an, schon im Jahre 4S4

hatte sich der Bischof Acacius an die Nestorianer angeschlossen,

nach seiiiem Tode 406 Avar ein nestorianischer Geistlicher Na-
mens Babaeus an seine Stelle gesetzt Avorden. Der Katholikos

von Seleukia Avar nun Haupt nicht bios der gesammten Kirche

in Eran, sondern auch in Turaii und in Indien.

Die Zahl der ( liristen in Eran in engerein Sinne ist avoI nie-

mals so bedeutend geAvesen, dass sie den Konigen der Sasaniden-

dynastie eniste Sorgeii bereitet hatten. Nur einnial, zur Zeit der

Empdrung des Noshazad s. o. p. 435 AA'erden sie auch als poli-

tisch AAuchtig genannt, man sieht aber deutlich , dass sie auch da-

1, Menander p .jO.'i
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mals alleiii iiichts ausrichteu koimteii
, soiidern nur in ^'erbiii-

dung mit andern uiiziifriedenen Elementen bedeuteiid wurden.
Die grausamen Christenverfolgungen der Sasaniden wurden uns
daher ganz unerklarlich sein

^ wenn wir nicht wiifesteii
, dasj? zu

ihrem Reiche nicht bios Tlieile von Mesopotamien, soiidern auch
der grosste Theil von Armenien sowie ganz Iberien und Alba-
nien gehbrte und dass alle diese Lander nacii und nach zum
Christenthum sich bekehrt batten. Am schmerzlichsten war den
Eraiiiern deiA'erlust Armeniens, und er mag grossentheils ihr Ver-
halten gegen die christliclie Religion bestimmt haben. In friihe-

rer Zeit hatte Armenien in seinen religiosen Anschauungen ganz
mit den Medern und Persern iibereingestimmt Strabo XR 532

Tacitus bezeugt, dass die Armenier sich mehr zu den Partheni als

zu den Romern hingezogen fiihlten
; seitdem das Land zum (diri-

steuthume bekehrt war^ ar diess anders geworden^ und die arme-
nischen Christen richteten ihre lilicke nach Ryzanz. Aiif Iberien

und Albanien iibte Armenien von je her einen grossen Einfluss

aus, es wurde also auch die Gesinnung dieser joinder von dieser

Zeit an den Persern entfreradet. Die Sasaniden fiihlten, das.< von
einer Herstellung der Monarchic des Kyrus nicht die Rede sein

konne, so lange man Anneniens nicht sicher war; sie miissten

sich sagen
, dass auch ihr Einfluss in Iberien, Albanien und La-

zistan durch die neue Religion iiusserst gefahrdet sei, daher die

grossen Anstrengungen das diri^tenthurn wieder zu vertreiben.

Diese politischen Gefahren wurden den Eraniern sofort klar, aL
sie horten, dass ('Onstantin zum Christenthum ubergetreten sei.

friiher scheint man die christliche Religion nicht beanstandet zu

haben. Die Anfange des Christenthums in Armenien verlieren

sich in das Duiikel, doch muss dasselbe iin Laufe des 3. Jahr-

hunderts daliin vorgedrungen sein, da schon um 311 die dortigen

Christen ziemlich zahlreich gewesen zu sein scheinen (s. o. p. 273 ;

in jenen Zeiten waren die Cdiristen angesehen
,
ihre Rischofe er-

^chienen am Hofe der Grosskbnige und wurden von ihnen mit

xAemtern betraut [xgl. Elisaeus p. 143, 144 . Der officielle Ueber-

tritt erfolgte unter einem Kdnige Tiridates ’

,
der von Gregor dem

1 Den Tiridates kennen nicht bios die Armenier, sondein auch Sozome-
nos 2, 4roioaTr,v tov toj iilvoo; derArmenier^

4G*
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Erleuchter bekehrt wurde. Die Geschiclite dieser beiden Person-

lichkeiten ist zur Legende geworden
,
im Ganzen halten Avir als

historisch fest, dass um die Zeit, als Constantin das Christenthum

zur Staatsreligion machte, ein armenischer Konig Tiridates es in

seinem Interesse fand^ in Armenien das Christenthum gleichfalis

als Staatsreligion zu erklaren
;
darum mag es aa ahr seiii, dass Gre-

gor von Tiridates anfangs verfolgt aa urde ^
spater aber zu hohem

Ansehn emporstieg. Im Einzelnen haben die Erziihlungen von

Tiridates und Gregor kaum mehr historischen Gehalt, als die von

Yistacpa und Zarathustra. Wie Tiridates der Ahiiherr des christ-

lichen Konigsgeschlechtes istj so ist der heilige Gregor der Ahii-

herr der geistlichen Fursten ArmenienS; denn als geistlichen Fiir-

sten miissen wir den Katholikos betrachten
,

nicht bios Avegen

seiner Stelluiig und seines Eiiifiusses, sondern auch nach der An-

schauung des armcnischen Yolkes selbst. Diese Anschauung ist

schAverlich erst durch das C-hristenthum entstanden ^ der christ-

liche Katholikos ist vielmehr nur der Nachfolger eines Mobeds^

der mit ahnlicher MachtA^ollkommenheit ausgestattet A\'ar zur Zeit^

als Armenien sich noch zum mazdayacnischen Glauben bekannte.

Unverkennbar ist das Bestreben ,
den Katholikos als dem AA elt-

lichen Konige ebenbiirtig darzustellen
^

darauf deutet die obeii

p. 243. 274 mitgetheilte Erzahlung A^on der Abstammung des

heiligen Gregor; auch Avurde die Familie Gregor des Erleuchters

den hochsten Adelsgeschlechtern Armeniens gleichstehend er-

achtet: Athanaginas , der Sohn des Katholikos Yusik, heirathete

Bambishen, eiue SchAA ester des Konigs Tiran; der letzte Nach-

komme des heiligen Gregor^ Sahak, verheirathete seine einzige

Tochter mit dem Mamikonier Flamazasp und verschafFte demsel-

ben das hohe Amt eines armenischen Oberfeldherrn. Die Katho-

likosAvilrde scheiiit man von Rechts Avegen in der Familie des hei-

ligen Gregor erblich betrachtet zu haben ^ solange dieselbe nicht

ausgestorben AA^ar, factisch aber Avar sie ofter im Besitz A^on Man-
nern, Avelche dieseni Geschlechte nicht angehorten, mehrere der-

selben sind Nachkommeii des Albianos, eines JSchiilers des heili-

gen Gregor, und schon St. Martin hat bemerkt, dass eine Rivalitiit

£X Tivo; rapaoojo'j dsojrjUS'a; autrSaor,; Trept tov auToO oixov, aaa t£ Xptatiavov

feveadai
,

xxi to'j; crpyoaivoj; ucp’ i'A

OXSUSIV,
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zwischeii dieser Familie und der des Erleuchters bestanden zu

haben scheine. Als erster Katliolikos von Armenien gait iibrigens

der Apostel Thaddaeiis
,

als dessen Nachfolger Gregor der Er-

leuchter angesehn wurde ,^Faiistiis 4^ 3.4), nach der jetzt geltenden

Aiisicht hatte Gregor im J. 303 oder 304 diese Wiirde iibernoni-

men und bis 314 bekleidet. Ihm folgte zuerst seiu jiingerer Sohn

Aristakes ^
sieben Jahre, dann sein alterer Yerthanes, 15 Jahre.

Dieser Yerthanes hatte zwei Sohne, von welchen der eine, der

^vie sein Grossvater Gregor hi ess , INIonch wurde und als Bischof

in Iberien den iMartyrertod starb, der andere aber, welcher Y^usik

genannt wurde
,

seinem Yater in der Wiirde eines Katliolikos

iiachfolgte und das Amt sechs Jahre lang venvaltete. Ueber das

traurige Schicksal dieses Katholikos haben wir schoii oben (p, 275

tig.) gesprochen und den chronologischen Irrthum des Moses be-

richtigt. Nach dem Tode Yhisiks wurden die Nachfolger dessel-

ben nicht aus dem Geschlechte des heiligen Gregor genommen,

es war diess eine schwere Zeit fiir die armenische Kirche. Der

nachste Nachfolger Yusiks war Pharen nach Faustus i3^ 10] oder

Pharnerseh nach Moses ^3, 16 ,
er wird als ein frommer Mann

geschildert aber ohne Energie, nach Closes bekleidete er die

W iirde eines Katholikos nur vier Jahre. Sein Nachfolger Shahak

war aus dem Geschlechte des Albianos Faust. 3, 17 ,^ dem imdrit-

ten Jahre des Arshak (Mos. Khor. 3, 20 Nerses nachfolgte. Diese

Zahlen i) konnen unmbglich richtig sein^ sie wurden uns bis zum
Jahre 350 fiihren, wahrend Nerses schon um 339 oder 340 als

Katholikos geweiht wurde-). ]Mit Nerses wurde die rechtmassige

Nachfolge wieder hergestellt, denn derselbe war ein Enkel des

Katholikos Y^usik, folglich aus Gregors Geschlechte. Er soli seine

Ausbildung in Casarea erhalten haben , er hatte aber jung gehei-

rathet und war Soldat geworden
;
zu der Zeit als er zum Katholi-

kos gewahlt wurde, bekleidete er die Stelle eines Karamerherrn

des Konigs. Nach den Berichten der Armenier musste er mit Ge-

w'alt gezwungen werden die hochste kirchliche Wiirde anzuneh-

men. Obwol die armenischen Erzahlungen aus dem Eeben des

f Tschamtschean , der in seiner kurzen Geschichte Armeniens dem Mo-

ses von Khorni folgt und daher den von Faustus 3. 17 genannten Shahak aus-

lasst , setzt den Pharnerseh sogar in das Jahr 362 und lasst den Nerses um
365 nachfolgen.

2, St. Martin bei Lebeau 2, 2 IS. 3. 443.
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Katholikos Nerses zumeist den Stempel des Legendenhaften tra-

gen^ so sieht man dock aus denselben, dass er ein sehr bedeuten-

der Mann gewesen sein muss, der nicht bios um die Verbreitung

des Christenthums
,
sondern aucb um die Beforderung der Civili-

sation in Armenien die wesentlichsten Verdienste hatte. Auf

seine Veranlassung entstanden dort Hospitale ,
in welcben die

Kranken, Gelahmten, Blinden und Aussatzigen eine Zuflucht

fanden Faust. 4,4), wabrend sie sonst die Armenier nacb erani-

scber Sitte mitleidslos ihrem Schicksale iiberliessen. Nerses

suchte die Faster und die Kohheit der Armenier zu mindern und

dagegen die christlichen Tugenden zu heben
,

er richtete iiberall

im Lande Schulen ein, in welcben die griecbiscbe und die syriscbe

Spracbe gelebrt warden. Nacb den Yersicberungen der Armenier

Faust. 4, 5. 6 fig. Mos. Kbor. 3, 21 fig.) wurde Nerses in die

arianiscben Streitigkeiten verwickelt und in Folge seiner Weige-

rung sicb zu den Lebren des Arius zu bekennen in die Verban-

nung gescbickt, aus der er erst im Jabre 349 zuriickkebrteM;

wabrend seiner Abwesenbeit verwaltete Kbad, Biscbof von Ba-

grevand, die Kircbe Armeniens. Nerses iiberlebte den Konig

Arsbak und wurde von dessen Sobn und Nacbfolger Pap an der

koniglicben Tafel vergiftet, 'weil er gew^agt hatte gegen das aus-

scbw^eifende Leben desselben seine Stimme zu erbeben Faust.

5, 21—24. Mos. Kbor. 3, 38), er mag das Amt des Katholikos

etw^a von 339— 373 verw^altet baben. Dem Konig Pap ward liber-

baupt Feindseligkeit gegen die christlicbe Kircbe vorgervorfen, er

hob viele der Anordnungen des Nerses wieder auf, andere Hess er

in Vergessenheit geratben , so dass die Zeit seiner Regierung als

eine Zeit des Riickscbritts fiir das Christenthum zu betrachten ist;

die Hinneigung des Pap zu den Sasaniden tragt wol den grossten

Theil der Schuld an dieser Feindseligkeit. Ein Zeicben dieser

Abneigung ist es nun aucb, dass nacb dem Tode des Nerses nicbt

wdeder aus der Farailie des heiligen Gregor ein Katholikos er-

nannt wmrde, sondern aus der Familie des Albianos, denn dieser

geborte Yusik II an Faust. 5, 29—31). Der Patriarch von Ca-

sarea soil sicb geweigert baben den Yusik zu w^eiben, von Gre-

1 j
Statt des Constantius nennen die armenischen Schriftsteller falschlich

den Valens, cf. St. Martin bei Lebeau 2, 222. Die Zurtickberufung der ortho-

doxen Bischdfe aus dem Exil erfolgte im J. 349, St. Martin 1. c. p. 225 not
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gor dem Erleuchter an waren sammtliche Katholikos der armeni-

schen Kirche in Casarea geweiht worden, seit der Ernennung
Yusiks II kam diese Sitte in Vergessenheit^) . Aus der Familie

des Albianos war auch Zaven, der Nachfolger des Yusik 11^ ihm
folgte Shahak von Gordyeiie, dann Aspurak, letzterer wieder aus

dem Hause des Albianos Faust. 6, 2—4. Mos. Khor. 3, 39—41.

51). Nunmehr griff man wieder zu dem Hause des heiligen Gre-

gor zuriick und setzte Sahak^ den um 333 gebornen Sohn des

Nerses (Mos. Khor. 3, 49) zum Katholikos ein_, diess geschah

unter der Regierung des Yararan lY, und wir wissen bereits, dass

diese Ernennung zu Misshelligkeiten zwischen A’^araran und dem
armenischen Konige fiihrte (s. o. p. 339) . Diese Misshelligkeiten

waren indess nur voriibergehend, denn Sahak , auf den der Gei:>t

seines Yaters libergegangen war, wusste den Ferserkoiiig zu ver-

sohnen und die Bestatigung in seiner Wlirde bei seinem person-

lichen Erscheinen in Ktesiphon zu erlangen; ja noch mehr, da

ihm ein Sohn versagt war (Mos. Khor. 3, 51) und also mit ihm

das Haus des heiligen Gregor erlosch, so wusste er durchzusetzen,

dass der Gemahl seiner einzigen Tochter, Hamazasp aus dem
Geschlechte der Mamikonier, die wichtige Wiirde eines Oberfeld-

herrn erhielt. Durch sein freundliches Yerhaltniss zu den Per-

serkonigen erreichte es Sahak, dass Yezdegerd I den KonigKhos-
rov zum zweiten ^lale nach Armenien entsandte ;Mos, Khor. 3,

55 und oben p. 345 , aber unter YararanY wurde er in den Sturz

des armenischen Kdnigs Ardashir verwickelt (s. o. p. 355) und
mehrere Jahre in Eran gefangen gehalten. Auf das vereinte Bit-

ten der Armenier und Griechen erhielt er seine Freiheit wieder

und durfte auch das priesterliche Amt wieder ausiiben , aber zum
Katholikos von Armenien wurde er nicht wieder ernannt, auch

war er damals schon hoch betagt (Mos. Khor. 3,)^63— 67); noch

in dieser Zeit aber setzte er es durch, dass sein Enkel Yardan die

Wiirde eines Oberfeldherrn von Armenien erhielt. Sahak starb

erst im Jahre 443, er wurde also 1 10 Jahre alt. Seine Theilnahme

an der Erfindung der armenischen Schrift und an der Uebersez-

1
' Die Regierungszeit dieses Katholikos wird nicht innimer von den Ar-

meniern mitgetheilt
,

St. Martin hat ihre Angaben vervollstandigt aus dem
'mir unzuganglichen; Auctuarium bibl. Patr. a, Combefis. Demnach hatte

Yusik II 3 Jahre regiert, Zaven 4 Jahre, Shahak 5 und Aspurak 7 Jahre.
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zuiig der Bibelins Armenische sicherii seiner segensreichen Wirk-

samkeit ein danerndes Andenken.

Die Nachfolger des Sahak haben fiir uns nur ein geringes

Interesse
,
da dieselben nicht mehr aus der Familie des heiligen

Geors: grenommen werden konnten , die altern Priesterfiirsten

sind aber kaum weniger \vicbtig als die weltlichen Konige und

ihre Macht gewiss eine kaum geringere. Wahrend aber die weit-

lichen Konige Armeniens unentschieden zwischen der Anlehnung

an Byzanz oder Eran bin und her schwanken^ stehen wenigstens

die bedeutenderen unter den Priesterfiirsten entschieden auf der

Seite von Byzanz
;
dort war man sich auch dieser Thatsache sehr

wohl bewusst und der Katholikos scheint daselbst einen grossern

Einfluss gehabt zu haben als der Konig selbst. So horen wir,

dass Yerthanes einen bedeutenden Antheil daran hatte^ dass

Khosrov II zum Konige von Armeiiien ernannt wurde {Mos. Khor.

3, 4 . Nerses leistete dem Konige Arshak in Byzanz wichtige

Dienste (Mos. Khor. 3^ 29^. und auch als er denselben nicht mehr

auf dem Throne erhalten konnte
,
verhinderte er zum wenigsten,

dass die Armenier sich vollkommen den Persern in die Arrae Avar-

fen (Faust. 4, 5li. Das Hauptvergehen welches den Sahak

stiirzte, war geAvesen, dass er gerathen hatte iiber den Anschluss

an Persien erst die Meinung des griechischeu Kaisers zu horen.

Ueber die weitern Schicksale der christlichen Kirdie Armeniens
unter den Sasaniden aa ollen wir hier nur soviel bemerken

, dass

schon vor dem Tode des Sahak sich auch in Armenien die Be-
glinstigung der Nestorianer zu zeigen anfangt. Die Absetzung
Sahaks fallt in das Jahr 429^ sie fallt also ganz mit dem Begiiine

der nestorianischen Streitigkeiten zusammen; als Nachfolger des

Sahak AAdrd Sourmak genannt^ der nicht wenig zu dem Sturze

Sahaks beigetragen haben soil ^ a^oii den Armeniern aber nur ein

Jahr lang als Katholikos geduldet Avurde . Bezeichnend ist nun,
dass der Nachfolger des Sourmak ein Syrer mit Namen Brikh-

Jesu Avar, er stammte aus dem den Persern untergebenen Theile
von Mesopotamien und verAvaltete das Amt des Katholikos 3 Jahre
lang

, sehr ziir Unzufriedenheit der Armenier
,

die ihm sehr viel

Boses nachsagen. Nach Yerlauf von drei Jahren theilte man die

Wiirde des Katholikos unter Sahak und Samuel, letzterer Avar

Ij Vgl. hierzii Mo'i. Khor. A, 64. (>5. Lazar, v. Farp. c, 14. 15.
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wiedeium ein Syrer und in Armenien niclit ^veniger missliebig

als sein syrischer Vurganger. Samuel starb im J. 437; man trug

dem Sahak die Wiirde von Neuem an^ aber er lehnte sie seines

hohen Alters halber ab^ doch wurde kein Nachfolger gewahlt, so-

lange Sahak noch lebte. Der nachste Katholikos war Joseph,

derselbe, der in den Aufruhr unter Yezdegerd II verwickelt war

und desshalb hingerichtet wurde. Die Nestorianer benutzten die

Gunst der Sasanidenkonige und breiteten sich in den siidlichen

Theilen Armeniens aus.

Wir hdren, dass Tiridates bei seinem Uebertritte zum Chri-

steiithume den Befehl erliess
, duss auch seine Unterthanen die-

sem seinem Schiltte sich anzuschliessen hiitten, und ein soldier

Befehl ist auch unter den damals in Armenien bestehenden Ver-

hiiltnissen nicht unwahrscheinlich. Der Befehl richtete sich zu-

niichst an den Priesterstand
,
ihre Tempel hatten sich in christ-

liche Kirchen zu verwandeln, die Opfer und Ehrenbezeigungen,

die man bisher dem Ahura Mazda dargebracht hatte, wurden nun

an den Christengott oder, wie in Iberien, an das Kreuz gerichtet

(cf. p. 279). Die ersten christlicheii Kirchen entstanden an be-

riihmten Opferstatten Taustus 3, 3 , auch innerlich wird man
sich diese Kirchen den Feuertempeln sehr ahnlich denken miis-

sen
;
auch in weit spaterer Zeit horen wir

,
dass die Armenier die

in den Feuertempeln geraubten Gegenstiinde weihen und ihren

Kirchen einverleiben Elisaeus c. 3 p. IIS . Auch hinsichtlich

des Glaubens und der Gebrauche wird man den Priestern keine

allzu grossen Zumuthungen gemacht haben, am anstossigsten war

den Cdiristen die Sitte der Yerwandtenheirath und die lauteii

Todtenklagen (Faust. 4, 4. 5, 31. Mos. Khor. 3, 20), letztere sind

kaum zarathustrisch zu nenneii. So war es also den Priestern

ziemlich leicht gemacht vom Mazdayacnaglauben zum Christen-

thum iiberzugehen
,
wer .sich aber den koniglichen Anordnungen

nicht fiigte, der verlor seine Pfriinde und es fehlte wol iiiemals

an Priestern, die ohne Bedenken an die Stelle der vertriebenen

traten. Was die Laien betrifft, so war gewiss die Summe ihrer

religiosen Kenntnisse eine sehr geringe, sie folgten ihren Prie-

stern ohne Schwierigkeit, wenn diese nur unter sich einig waren.

Eine solche Religionsanderung kann natiirlich weder Sache des

Yerstandes noch des Herzens, sondern nur eine Erwagung der

Politik sein, sie wird so gut wie keinen Einfluss auf die Anschau-
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ungen und Lebensgewohnheiten ausuben. Dass diess in der That

sich so verhielt, sagt uns Faustus (3, 13) mit ausdriicklichen

Worten. Nur ganz ausserlich hingen die Armenier dem Christen-

thum an , das sie als eine menschliche Verirrung auffassten , an

die sich anzuschliessen sie durch die Politik gezwungen wurden.

Nur die kleine Zahl derer, welche in der griechischen oder syri-

schen Literatur bewandert waren^ konnte oder wollte die Gruud-
gedanken des Christenthums erfassen

; an der grossen Menge des

Volkes ging jeder Unterricht verloren ^ sie fasste entweder gar

nicht, was ihr gelehrt wwde, oder sie vergass doch bald das Er-

lernte wieder^ sie behielt ihre alten Sitten und Rohheiten bei und
wendete ihre Aufmerksamkeit ihreii Lieblingsgegenstanden

, der

alten Mythologie und den epischen Gesangen zu. Es kann uns

daher auch nicht wundern^ wenn wir hbren^ dass ein armenischer

Priester um weltlichen Vortheil die Kbnigin Olympias mit der

Hostie vergiftet, armenische Grosse nach wie vor unbedenklich

die heiligsten Eide brechen
,
und selbst Manner wie die ]\ramiko-

nier Vardan und Vahan, ihrer Herkunft uneingedenk^ zum Maz-
dayacnathum zuriickkehren ^ sobald ihr w^eltlicher Vortheil es er-

heischt. Nur langsam und allmalig verbesserten sich die Zu-
staude

,
wozu die Wirksamkeit so einsichtsvoller Bischofe wie

Nerses wol nicht wenig beigetragen haben wird. Nach den Be-
richten der armenischen Geschichtschreiber sollte man freilich

meinen, es habe das armenische Volk schon zur Zeit Shapurs II

fest an der christlichen Religion gehangen; man braucht aber

nicht sonderlich zwischen den Zeilen zu lesen
^ um eiuzusehen,

dass es nicht so ist und dass die HofFnung des Shapur II und sei-

ner Nachfolger, die Armenier wieder zum Mazdayacnaglauben
zuriickzufiihren , durchaus keine chimarische w^ar. Neben der zu
Byzanz hinneigenden christlichen Partei mit dem Katholikos an
der kSpitze gab es — wahrscheinlich so lange als die Sasaniden
regierten— auch eine persische Partei, welche sich zwar allmalig

verminderte, lange Zeit hindurch aber recht bedeutend war. Sie

hatte ihren Sitz besonders im Osten des Landes, denn die christ-

liche Religion war besonders im Westen verbreitet, in Goghthen
und Siunik zahlten die Mazday^acnas so viele Anhanger, dass

noch im fiinften Jahrhundert Mesrob als Missionar dorthin ge-
schickt wird Mos. Khor. 3, 47). Als Shapur II Armenien mit
Gewalt zur eranischen Religion zuriickfuhren will , da findet er
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an dem Artrunier Meroujan ein eifriges Werkzeug, und es scheint

diirchans nicht
,
dass die Bemiihiingen desselben erfolglos waren

[cf, o. p. 323). Selbst zur Zeit des Yezdegerd II ist es nicht viel

anders ^
aus der Erzahlung des Elisaeus erhellt allerdings , dass

viele angesehene Armen ier durch die Aussicht auf Ehrenstellen

und Geldgewinn sich bewegen liessen auf die Seite des Konigs

zu treten, und dass die Furcht vor dem Gelingen der persischen

Anschlage die hauptsachlichste Triebfeder zu dem imgliicklichen

Aufstande der christlichen Armenier war. Enter der Regierung

des Peroses horeii wir von vielen Abtriinnigen, und wir begegnen

bei vielen vornehmen Familien grosser Lauheit in Bezug auf das

Christenthum, gar manche derselben war wieder zu der eranischen

Religion zuriickgekehrE wiediess ja selbst Vahan^ derNachkomme

des heiligen Gregor, gethan hatte. Den Wendepunkt zu Gun-

sten des Christenthums werden wir in die Zeit jener milden Re-

gierungen verlegen diirfen, welche nach Shapurs II Tode bis ge-

gen das Ende der Regierung Yezdegerds I andauerten. Diese Zeit

ist von den Armeniern bestens benutzt worden, durch die Bildung

eines eigenen Alphabets und die Uebersetzung der heiligen Schrift

ins Armenische. Bis zu dieser Zeit — am Anfange des 5. Jahr-

hunderts — hatten die Armenier kein eigenes Alphabet , sondern

bedienten sich bei ihren Aufzeichnungen theils der persischen,

theils der syrischen Schrift . Zwar scheint es, dass man zur Zeit

des Shapur II auch anting des griechischen Alphabets sich zu be-

dienen (Mos. Khor. 3, 36), aber dieser Versuch wurde theils mit

Gewalt unterdriickt, theils auch freiwillig wieder aufgegeben,

weil das griechische Alphabet zur Wiedergabe der armenischen

Laute wenig geeignet war. Enter dem persischen Alphabet, das

in Armenien gebraucht wurde, hat man wol das Alphabet der

Sasaniden zu verstehen
,
welches ebensowenig wie das syrische

geeignet war das Armenische oder irgend eine indogermanische

Sprache wiederzugeben, denn auch das Sasanidenalphabet stammt

von den semitischen Alphabeten ab und nimmt nicht nur auf die

Yocale sehr ungeniigend Riicksicht, sondern bezeichnet auch

selbst die eranischen Consonanten nicht mit wiinschenswerther

1/ St. Martin .1. c. 5, 318) weist auf die Notiz bei Diodor 19, 23) bin,

dass der armenische Satrape Orontes an Polysperchon schrieb . f; £T:iCTo)v7i

^'jptoic Ypdfxuiasiv.
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Vollstandigkeit. Der Wunscli, ein eigenes Alphabet zu besitzeii.

f hing offenbar mit dem Wuiische des Katholikos Sahak zusammen,

die heiligen Schiiften ins Armenische iibersetzen zu lassen. Die

Geschicbte der Erfindung des Alphabets erzahlen uns Moses von

Khorni und Lazarus von Farp ziemlich libereinstimmend ,
da

Beide aus derselben Quelle schopften . Mesrob war noch ein

Schuler des Katholikos Nerses gewesen ,
er hatte einige Zeit die

Stelle eines koniglichen Schreibers bekleidet^ dann aber sich von

alien Geschaften zuriickgezogen, um sich ganz dem beschaulichen

Lebeu zu widmen und die Anhanger der mazdayacnischen Reli-

gion zu bekehren ^
deren es damals besonders in der Gegend von

Goghthen noch eine ziemliche Anzahl gab
;

dort und in Siunik

erreichte er Erfolge ^
da er in seinen Bestrebungen von dem Fiir-

sten des Landes unterstiitzt Avurde. Bei diesen Bekehrungsver-

suchen hatte Mesrob die Schwierigkeiten wiirdigen gelernt^ Avelche

den Priestern durch den Umstand verursacht wurden, dass die

Laien die heiligen Schriften nicht in einer ihnen verstandlichen

Sprache lesen konnten ^ er erfuhr auch
,
welche Miihe es machC;,

selbst das allgemein verstandliche Armenische in einer fremden

Schiift AA’ieder zu erkennen
;
daher vereiuigte er seine liestrebun-

gen mit denen des Katholikos Sahak zur Erwerbung einer eigenen

armenischen Schrift, und Beide erfrcuten sich der Avarmen Theil-

nahme des damals regierenden Konigs VramShapuh. Man suchte

zuerst die Alphabete zu erhalten ^ Avelche ein Priester Abel , ein

Bischof Daniel in Mesopotamieii , endlich ein geAvisser Epipha-

nius in Samosata erfunden haben soliten ,
aber alle diese Yer-

suche erAviesen sich als untauglich fiir die ZAvecke , denen das

neue Alphabet dienen sollte. Durch eifriges Studium^ unterstiitzt

durch gottliche Eingebung ,
wie die Armenier behaupten ^

gelang

es dem Mesrob das armenische Alphabet zu erhnden^ Avelches

noch jetzt im Gebrauche ist. Es bestand urspriinglich aus 36

Buchstaben, w^elchen im 12. Jalirhundert noch zAvei Aveitere hiii-

zugefiigt wurden. Der Eifer der Bekehrung fiihrte den Mesrob

1) Laz. Farp. c. 9 fig. Mos. Khor. 3, 47. 49. 52.

2, Im Texte des Lazarus Avie des Moses steht Samos, aber die italieni-

schen Uebersetzer des letzteren Schriftstellers sagen
, dass bei Koriun dafur

Samosata stehe, Avie schon St. Martin 1. c 5, 323, vermuthet hatte. Dass

Mesrob bis Samos geveist sei, ist sehr unwahrscheinlich.
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iiber die Granzen Armeniens liinaus nacli Iberieii und Albanien,

auch flir diese beiden Lander eifand er neiie Alphabete, die nacli

dem Muster des armenischen gebildeL aber dein Lautsysteme der

betrefFenden Sprachen angepasst waren. Durch diese Demiihungen

warden Albanieii und Iberien nocli eager mit der Dildung Arme-

niens verbunden. Sahak begniigte sick nicht damit, die neue ar-

menische Sclirift nur in Persarmenien einzuburgeni; er siichte ihr

auch im griechischen Armenien Zugang zu verschafFen (Mos.

Khor. 3^ 57. 5S . Nachdem man ein Alphabet besass^, saumte

man nicht mehr^ die heiligen SchriFten aus dem Griechischen ins

Armenische ubersetzen zii lassen durch eine Anzahl von Priesterii^

die sich fiir diese Aufgabe durch Studien in Griechenland vorbe-

reitet batten. Durch die "Anwendung cines eigenen Alphabets

wurde Armenien von dem iibrigcm Eran lusgerissen^ und die Tra-

ger der armenischen Pildung wurden die cliristlichen Priester,

deren Anschauimgcn sich allmalig im Yolke verbreiteten und dem

Christenthum das dauernde I. ebei*gewicht iiber die Religion der

Vlazdayacnas verschalFten.

Ueber die Ausstellungen , welchc die Mazdayacnas ihrerseits

am Christenthum zu machen batten
^
giebt uns das merkwiirdige

Edikt des Mihr-Nerseh bei Elisaeus c. 2 p. 41 fig.) erwiinschte

Auskunft. Mihr-Nerseh beklagt sich daruber, dass die christliche

Religion zwar erlaube zu heiratheii; Fleisch zu essen^ Reichthii-

mer zu erwerben
, aber doch die Enthaltung von diesen Dingeii

hoher anschlage. Dass man das Ungliick dem Gliicke, das Leble

dem Guten vorzog^ musste dem Mazdayacna als eine entschiedene

Hinneigung zu Agrd mainyus erscheinen. Yor Allem musste die

Empfehlung des ehelosen Lebeiis anstossig sein, denn consequent

durchgefiihrt wiirde diese Massregel in Kiirze dazu fiihren, die

Welt menschenleer zu machen^ was ja gerade der Wille des Agro

mainyus ist. Aber auch das Leiden des Gottessohnes ist dem

Mazdayacna eine Thorheit; da die Menschen nicht einmal im

Stande sind den bosen Geistern ein Leid zuzufugen^ wie sollte

es ihnen moglich sein Gott selbst zu kreuzigen ? Ein anderer

schwerer Yorwurf gegen die Christen ist^ dass sie alle Elemente

besudeln. Denkt man sich in diese Anschauungsweise der Maz-

dayacnas hinein, so kanii es nicht befremden, wenn sie solche

Lehren als ahrimanisch ansahen und nach Kraften verFolgten.



SIEBENTES BUCK.

WISSENSCHAFT UND KUNST.

ERSTES CAPITEL.

Die eranische Sprache iiud ihre Dialekte,

Wer von einem eranischen Volke spricht^ der wird auch an-

nehmen miissen, dass dieses Volk, wenigstens urspriinglich, ein

und dieselbe Sprache gesprochen hat, denn es ist allgemein aiier-

kannt, dass die Sprache das vorziiglichste Hindemittel ist, welches

ein Volk zusammenhalt. Xun haben wir in einem friilieren

Euche gezeigt , dass in altester Zeit alle Indogermanen ein ein-

ziges Volk bildeten, dass nach der Trennung dieses indogerma-

nischen Volkes die beiden Stamme der Inder und Eranier noch

langere Zeit hindurch als das arische Volk beisammen blieben

und sich gemeinsam entwickelten. Erst von der Zeit an, wo auch

das arische Volk in Inder und Eranier sich spaltete, wird man
von einem eranischen Volke reden kdnnen; es muss dieses Er-

eigniss eingetreten sein, als diese beiden Volker sclion von ihren

heutigen Wohnsitzen Besitz ergritfen batten. In der Zeit, welche

zunachst auf diese Trennung folgte, w erdeii wir annehmen miis-

sen, dass alle Eranier in ihrem Stammlande ein einziges Volk mit

gemeinsamer Sprache bildeten. Die Granzen dieses Stammlandes

mdgen damals nach Osten bin etwas enger gewesen sein als heute

(Bd. 1, 395 flg.), dagegen ist es wahrscheinlich, dass sie sich im

Westen weit liber die heutigen Granzen Erans hinaus erstreck-

ten, wenn wir auch nicht mehr ermitteln konnen, wie genau sich

das Altarmenische und das Phrygische an die alteranischen Dia-

lekte anschloss. Die Dialektbildung war natlirlich bei der Ge-

meinsamkeit der Sprache nicht ausgeschlossen und mag schoii
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friihe begonuen liaben, gross aber wircl die Dialektverschieden-

heit nicht geweseu sein^ da uns Strabo berichtet^^ . dass Perser,

jVIeder, Baktrer und Sogdiaiier fast gleichsprachig seien. Nun
bezieht sich diese Nachricht freilich auf die Zeitj als Strabo

sebrieb ;1. Jabrh. n. Chr. , also auf eine Zeit, in welcher das

Alteranische schon ausgestorben war^ wie wir unten zeigen ^’er-

den; aber auch in dieser spaten Zeit hatte eine solche Aehnlich-

keit nicht stattfinden konnen
,
ware sie nicht durcli die vorher-

gehende Periode zuin wenigsten vorbereitet gewesen. Wir werden

daher aimehmen miissen, entweder dass von allem^Anfange an

die dialektischen Yerschiedenheiten in Eran unbedeutend waren,

oder doch^ dass sie sich mit der Zeit ausgeglichen haben. Was
uns bewegt, der ersten dieser beiden ]\Idgliclikeiten die grossere

Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben, ist derUinstand, dass die beL

den alteranischen Dialekte^ die wir durcli eigene Anschauung

kennen lerneii konnen^ in der That nur sehr wenig von einander

abweichen. Aus diesen beiden alteianischen Dialekten werden

wir uns unsere Ansicht zu bilden habeii sowol iiber die Beschaf-

fenheit der alteranischen Sprache iiberhaupt
,

als auch liber das

Alter und Yerhaltniss der alteranischen Dialekte zu einander.

Wir beginnen unsere Betrachtung mit dem altpersischen

Dialekte schon darum, weil Mur iiber diesen am meisteii mit

Sicherheit zu reden vermogen. Wir konnen mit voller Ueberzeu-

gung diesen Dialekt den altpersischen nennen^ erstens^ weil ihn

die aus der Persis stammenden Achamenidenkbnige in ihren In-

schriften anwenden, zweitens . weil sich die meisten dieser In-

schriften in der Persis selbst linden. Nicht minder bestimmt als

iiber den Ort, dem dieser Dialekt entstammt ^ konnen wir auch

iiber die Zeit uns aussern^ in welcher dieser Dialekt gesprochen

wurde. Wir besitzeii in ihm Aufzeichnungen^ welche mit eiiiem

Kyros beginnen, welcher wahrscheinlich mit dem Stifter der Dy*-

nastie identisch ist, und die mit Artaxerxes III enden, also kurz vor

dem Aufhoren der Achamenidendynastie. Die meisten Inschrif-

ten in diesem Dialekte riihren von Darius I und Xerxes I her,

nur wenige haben den Artaxerxes II und III zum Yerfasser. Wir

1) Strabo XV, T24 'Errr/.TStveTai 0 = tt,; Apta'r?); piyy. p-epou; Ttvo;

y.at Ilcpaaiv. v.ai MT,ooj'y xol : eri Td)v rpo; aov.TOv Bav-rpicuv , xai So^otavcyv ciat

otxoYZ-wTTOt rap a aixpov.
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konnen mithin das Alter dieser IIl5^chrifteli fast bis aufs Jahr be-

stimmeu.

Die altpersische Sprache iiun^ wie wir sie in den altern In-

scdiriften linden, welche auf Kyros, Darius I und Xerxes I zu-

riickgehen
,
zeichnet sich aus durcb grosse Reinheit des Lautsy-

stems. Es keiint dieser Dialekt nur die drei urspriinglichen Yo-

cale a^ u, die er gar nicht ein trial strenge in Langen und Kiir-

zen scheidet^ ebenso kennt er nur die reinen Diphthongen ai und

ail , alle Trlibungen der Yocale und alle unreinen Diphthongen

sind ihm noch ganzlich uiibekannt. In seinem C/onsonantensy-

steme schliesst sich das Altpersische ziemlich genau an das Sans-

krit an, doch entbehrt es alle Zeichen fiir die weichen Aspiraten,

die also entweder nicht mehr vorhanden waren, oder nach so

sicheren Regeln eintraten, dass man eine ausserliche Bezeichnung

nicht fiir nothivendig hielt. Ebenso unterscheidet das Altpersi-

sche in der Schrift nur zwei Xasale, n und m, die vor Consonaii-

ten gar nicht geschrieben werden ,
ohne Zweifel, weil man sie in

diesem Falle nicht fiir besoiidere Consonanten halt, sondeni fiir

blose iiasale Nachklange des vorhergehenden \ ocals. Aehnlich

muss es sich mit auslautendeu h, n und t verhalten haben; diese

Consonanten werden zivar nicht geschrieben, doch kann man den

ihneii vorhergehenden A^ocal nicht fiir den Auslaut angesehen

haben, sonst ivare er verliingert worden. Yerbundene (onsonan-

ten erhalten sich in der Regel, ausnahmsweise wird aber auch

der zweite abgeworfen, ivie diess im Xeupersischen geschieht, z. B.

in vica fiir vicpa, aea fiir acpa, vielieicht steht auch hasiya fiir

hatiya. Die Formenlehre zeigt einige bedeutsame Yerluste, ivenn

man sie mit dem Zustande der urspriinglichen indogermanischeii

Sprache vergleicht. Es muss ziveifelhaft bleiben, ob das Altper-

sische den Dual beim Nomeu noch erhalten hat; gewiss ist, dass

er dem Yerbum verloreii ging. Yon den Casus ist der Sprache

eiitschieden der Dativ abhandeii gekommen. Ueber den Umfang
der Yerbalbildungen geben uns die wenigen Texte, die uns ge-

bliebensind, keinen geniigenden Ueberblick.^ Die Syntax zeigt

einige Eigenthiimlichkeiten, die wir der Sonderstellung der Era-

iiier zuschreibeii mochten, im Allgemeineii lassen sich aber die

Spracherscheinungen leicht mit dem Bilde vereinigen, welches

man sich von der urspriinglichen Syntax der indogermanischen

Sprachen entwerfen muss. AVir mochten aber darum die altper-
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sischen Schriftstiicke, welche uus geblieben sind^ doch nicht eben

fiir Beispiele einer mustergiiltigen altpersischen Prosa ansehen,

denn die altpersischen Inschriften sind ohne Frage Nachahmun-

gen der assyrischen, und schliessen sich darum an den Kanzleistil

eines fremden Yolkes an.

Schon bei den Inschriften der alteren Achamenidenkonige^

eines Darius und Xerxes^ kann man die Frage auBverfen^ ob deiiu

zu ihrer Zeit die altpersische Sprache noch ganz in der Reinheit

gesprochen wurde, in der sie uns die Schrift zeigt, ob man nicht

vielleicht anders las als man schrieb. Gewisses lasst sich dariiber

nichts sagen ;
wenn wir aber fiir diese Periode auch den urspriing-

lichen Zustand noch festhalten , so wird man doch nicht leugiien

koniien, dass bald nachher Aenderungen in der persischeii Aus-

sprache eingetreten seien, Schon die Aussprache der altpersischen

Eigennamen bei Herodot zeigt uns solche Veranderungen
, von

welchen wir nicht annehmen kdnnen , dass sie bios im Interesse

der Griechen gemacht seien, sondern die auf eine veranderte

Aussprache bei den Eraiiiern selbst hinweisen. Yorzuglich das

Hervortreten unreiner Yocale scheint uns hierher zu gehoren,

dcm Yihdafrana der Inschriften steht bei Herodot "’Ivtot^spvTjC ge-^

geniiber, daran schliesst sich noch Artaphernes an. C'aispis ist

zu Teispes, Bardiya zu Smerdes geworden; dem Bagabukhsa der

Inschriften entspricht Megabyzos, IleparjC demParca, auch in Me-
gabates, Megadostes etc. ist das altpersische baga in mega umge-

wandelt; ahnlich verhalt es sich mit den Namen Aspathines fiir

Acpacana und Labynetos fiir Nabunita, Meder fur Mada , auch

Achaimenes fiir Hakhamanis ist zu beachten. Die consonantische

Yertretung ist nicht auffallend : wenn die Griechen c mit r wie-

dergeben und th und c in a zusammenfallen Hessen, so mag daran

die Schuld tragen, dass sie nicht genau horten; bedenklicher ist

die st^kere Zusammenziehung wie Kyaxares fiir Uvakhsatara,

Dareios fur Darayavus, die Assimilirung Kappadokia fur Katpa-

tuka. Phraortes fiir Fravartis ist offenbar durch >Samprasarana

eiitstanden und klingt an fraoreti im Avesta an; wenn Xerxes

dem altp. Khsayarsa entsprechen soil, so muss man eine Zusam-

menziehung von aya in e annehmen, wie im Avesta khshehtahm

fiir khshayahtaiim. Besonderes Gewicht mochten wir auf die

Eigennamen des Ktesias legen; es ist kein Zweifel, dass der-

selbe die von ihm mitgetheilten Namen oft genug in Persien aus-

Spiegel, Eran. Alterthumfekande. HI. 47
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sprechen horte, er wird sich bestrebt liaben, die Aussprache seinen

Landsleuten moglichst genau mitzutheilen. Es ist nicht zu leug-

nen, dass er in einigen Fallen ein reineres Yocalsystem zeigt als

Herodot j wir finden bei ihm noch Bagapates, Bagorazes und Ba-

gistanon ,
ferner die Barkanier wol fiir Yarkana

, doch hat auch

er Namen wie Tissaphernes, Megabernes, Megabyzos; er schreibt

Arsikas fur Arsaka, Idernes fiir Yidarna, dann Petesas, Petesa-

kas^ auch er spricht vonPersern undMedern, von Xerxes und von

Kappadokien. Dem Anaphes beiHerodot muss bei ihm der Name
Onophas entsprechen^ Formen wie Sphendadates, Orondes zeigen

Erweichiingen 5 Ochos fiir Yahuka ist eine wirkliche Zusam-
menziehung. Zu diesem Yerfalle des Lautsystems stimmt es nun
ganz und gar, wenn ^vir seit Artaxerxes II auch einen Yerfall der

Grammatik wahrnehmen, weder die Inschrift dieses Konigs, noch

die des Artaxerxes III sind mehr correct zu nennen. Die Yerwil-

derung der Sprache zeigt sich in der Orthographic : a und a ste-

hen fiir die verschiedensten Yocale
, besonders in den Endsilben

der Worter oder doch in der Niihe des Wortendes: acmanam fir

acmanam, bumam fiir bumim, akunas fiir akunaus, ma fiir maiy,

athangana fiir athahgaina , so dass es scheint, es seien a und a

ganz unbestimmt lautende Yocale gewesen. Das schliessende h
und selbst m ,

welche Consonanten in der alteren Zeit im Aus-

laute noch sehr wohl gehort warden, sind ganz verschwunden,

und man schreibt nun Artakhsatra statt Artakhsatra(h), und selbst

karta fur |kartam. Es ist nicht moglich, diese Fehler fiir blosse

Yersehen eines unwissenden Arbeiters zu halten, da wir von die-

ser Inschrift drei ganz gleichlauteiide Exemplare haben
, zudem

zeigt die Grammatik ganz ahuliche Eigenthiimlichkeiten wie die

Lautlehre. Die grammatischen Abweichungen haben viel Aehn-
lichkeit mit den Yorgangen im Prakrit und bestimmen uns da-

her, hier eine wirkliche Entartung der Sprache anzunehmen,

nicht blosse Fehler. Dahin rechnen wir Formen wie Darayavu-

sahya fiir das iiltere Darayavahus, Khsayarsahya statt Khsayar-
saha, imam fiir alteres ima(t). Die Construction ist oft ausseror-

dentlich mangelhaft, und zw'ar an Stellen, wo es gar nicht schwer

fallen konnte, das Richtige zu treffen. Da die Achameniden seit

1; Cf. Keiper, Die Perser des Aeschylos p. 224 (p. 50 des Sonderab-

drucks)

.
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Darius I in Susa wohnten, so konnte man freilich annehmen, die

Kiinstler, welche sie mit der Ausfiihrung ihrer Inschriften beauf-

tragten, seien nicht im Stande gewesen, das Altpersische correct

zu schreiben , wahrend in der Persis selbst immerhin sich wenig

geandert hatte
;
da aber die incorrecteste dieser Inschriften ge-

rade in Persepolis gefunden w ird, so ist diese Annahme doch

nicht eben wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist klar, dass diese In-

schriften den spateren Achameniden correct genug erschienen.

Wahrscheinlich hat das Altpersische die Achamenidendynastie

nicht lange iiberlebt, und diirfte bald nach dem Tode Alexanders

die flectirende Sprache in Siideran ihr Ende erreicht haben.

Schwieriger als mit dem Altpersischen ist mit den Avesta-

sprachen ins Eeine zu kommen, denn hier fehlen uns die be-

stimmten chronologischen Anhaltspunkte, welche beim Altpersi-

schen so gute Dienste leisteten. Es fehlt uns ferner an irgend

einer directen Hinweisung auf das Vaterland der Avestasprachen,

denn was die Parsen dariiber berichten, ist gar nicht zu brauchen,

da ihnen die Sprache des Avesta eine Sprache des Himmels ist^)

:

darum sind wir auch gleich iiber den Namen derselben in Verle-

genheit. Man hat sie, nach Anquetils Vorgange, Zend genannt,

als sie zuerst in Europa bekannt wurde; allein, wenn auch der

Name haufig noch bis auf den heutigen Tag gebraucht wird, so

ist doch langst erwdesen ,
dass er falsch ist und dass die Avesta-

sprache niemals diesen Namen gefiihrt hat. Wir wissenjetzt, dass

Zend der Name eines Buches ist, von welchem wir unten weit-

laufiger zu reden haben werden. Neuei*dings wird die Avesta-

sprache haufig als die altbaktrische bezeichnet; wir selbst haben

zur Verbreitung dieses Namens beigetragen, fiber dessen Entste-

hung wir uns desshalb hier weitlaufiger aussprechen mfissen. Es

ist naturlich, dass man das Vaterland der Avestasprache zu ermit-

teln suchte , sobald man anfing sich mit dem Avesta zu beschaf-

tigen. Schon Burnouf hatte sich darfiber eine Ansicht gebildet^],

erglaubte, dass Sogdiana, Hyrkanien und Arachosien die drei

Punkte sind , welche diese Sprache nach Norden
,
Nordwesteu

und Sfiden abgranzen; es wfirde also die Avesta- Sprache jener

1) Cf. Ulema-i-Islam p. 9; d. i. Avesta ist die

Sprache des Ormazd.

2) Commentaire sur ie Yacna, Not. et Eel. p. XCII flg.

47 *
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Gegend zumeist angehoren. welche die Alten als Ariana bezeich-

net haben (Bd. 1, 211); damit ware freilich gesagt, dass wir diese

Sprache nachOsteran zu setzen batten. Die Ansicht Burnoufs hat

sich mit noch grosserer Bestimmtheit Lassen angeeignet^), weL
cher namentlich darauf hinweist, dass die einheimische Leberlie-

ferung den Sitz der spateren Kayanier, sowie die Thatigkeit Za-

rathustras selbst nach Baktrien verlege. An Lassen hat sich

auch Westergaard aiigeschlossen^;^ der ebeiifails Baktrien als das

Vaterland des Avesta und mithin auch der Avestasprache bezeich-

nete. So stand dieSache, und als im Jahre 1S54 Oppert denVor-

schlag machte, dieSprache^ welche man bis dahin falschlich Zend
genannt hatte, die altbaktrische Sprache zu nennen, trat ieh die-

sem Yorschlage bei^), denn der neue Name driickte in der That

die Ansicht aus , die Jedermann hatte : Baktra war der Mittel-

punkt der Bildung, aus welcher das Avesta hervorging
, folglich

musste dort auch die Sprache gesprochen werden, in welcher es

geschrieben ist, womit natiirlich nicht gesagt ist, dass diese

Sprache nur in Baktra gesprochen wurde; sie mochte in ziem-

iich weitem Umkreise um diese Stadt herum einheimisch sein.

Erst in den letzten Jahren haben eingehende Forschungen diese

meine alte Ansicht erschiittert und mir eine andere fast zur Gewiss-

heit gemacht. Die Annahme, dass das Avesta in Osteran ge-

schrieben sein miisse^ ruht vorzugsweise auf der Ueberzeugung,

dass das Avesta nur Orte kenne, welche in Osteran liegen, und
dass es von dem Westen gar keine Kunde babe. Diese Meinung
hat sich jetzt, da wir das Avesta genauer kennen gelernt haben,

als eine irrige erwiesen. Schon Ortschaften wie Ragha und Va-
rena kbnnen strenge genommen nicht mehr als osteranische be-

zeichnet werden, ebensowenig der Ausdruck mazainya, wenn er,

wie anzunehmen ist
,

so viel als mazanderanisch bedeutet. Wir
linden aber weiter noch den See Caeca^ta genannt

, welcher der

Urumiasee ist; der See Haocravagha ist, nach Windischmanns
sehr wahrscheinlicher Yermuthung ^) ,

der Yansee, und wenn wir

Recht haben, dass der ApaiW-napat das Npatgebirge der Arme-

1) Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes 6, 530.

2) Avesta 1, 16.

Cf. Zeitschrift der DMG. 9, 190.

4) Zoroastrische Studien p. 13.
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nier sei , wie die Verbindung mit dem Namen Ashavazdao oder

Artavasdes wahrscheinlich macht, so wiirden wir eine Localitat

haben , die sich noch westlich vom Vansee ausdehnte. Es wird

endlich im Avesta noch Bawri genannt und ist damit ohne Zwei-

fel Babylon gemeint. Man kann also sagen, dass das Avesta den

ganzen Nordrand Erans kennt mit Einschluss von Atropatene;

was fehlt, sind allerdings die Provinzen, welche uns die gelaufig-

sten sind: Medien, Susiana^ Persis und Karamanien; die Verfas-

ser des Avesta mogen ihre Griinde gehabt haben von diesen Pro-

vinzen nicht zu sprechen, schwerlich aber war die Veranlassung,

dass sie diese Landstriche nicht kannten. Es ist also gar kein

Griiiid vorhanden, warum wir die Avestasprache gerade auf Bak-

tiien beschranken sollen, denn es ist nicht einzusehen^ warum am
Nordrande Erans^ der den lebhaftesten Yerkehr im ganzen Laude

besass^ verschiedene Sprachen gesprochen worden sein solleu.

Wir nehmen also an^ dass die Avestasprache am ganzen Nord-

rande gesprochen worden sei, mit welchem das Avesta auch durch

die Sagen enge verbunden ist, die in diesem Buche ganz ebenso

wie bed Firdosi erzahlt werden, und mochten fur dieselbe den

schon von Westergaard gebrauchten Namen Norderanisch
vorschlagen. Als natiirlicher Mittelpunkt dieser norderanischen

Sprache ergiebt sich aber nicht Baktra, sondern Ragha oder Rai,

dort ist auch von je her die Residenz der norderanischen Reiche,

denn auf die Umgegend von Ragha lasst sich Dejokes zuruckfuh-

ren ; Ragha gehorte zu den Hauptstiidten der Arsakiden und be-

w^ahrte ihnen lange treue Anhanglichkeit (cf. p. 492. 501); Te-

heran bei Ragha ist noch heute die Hauptstadt des eranischen

Reiches. Wir haben ferner gesehen, dass in Ragha wahrschein-

lich der Sitz des Zarathustrotema , des Nachfolgers des Zarathu-

stra, war; Ekbatana oder Hamadan war ohne Zweifel ein wich-

tiger Punkt mit Riicksicht auf die Vorgange in Mesopotamien,

aber einen besonderen Einfluss auf die Cultur Erans hat es wol

nie gehabt. Die Bedeutung Mediens^fiir die eranische Cultur be-

weisen mancherlei Andeutungen bei Herodot. Ein solches Zei-

chen ist es doch , dass die medischen Mager in der Persis die al-

leinigen Priester wurden, sie hatten diess wol der Macht und dem

Einflusse des medischen Konigshauses zu verdanken
,
und ihre

Stellung wird in den iibrigen Provinzen gewiss eine ahnliche ge-

%vesen sein. Die Sitte der Todtenaussetzung, die Herodot nur bei
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den Magern sicher nachweisen kann, ist nach und iiach allge-

mein eranische Sitte geworden_, wahrend wir wissen , dass diess

urspriinglich nicht der Fall war. Die Perser verdankten den

Medern nicht bios ihre Priester, auch ihre Kleidung und Kriegs-

apparat batten sie der medischen nachgeahmt, obwol erstere nicht

fiir alle Theile der Provinz passte (Strabo XI, 525) . Aus der Be-

schreibung der eranischen Bewaffnung, welche Herodot 7, 61 flg.

mittheilt, sieht man leicht, dass auch darin die Meder tonange-

bend waren selbst fur die Baktrier, die nur durch ihre Bogen sich

von den Medern unterschieden. Baktra war wol stets ein wich-

tiges Bollwerk des Keiches gegen alle AngrifFe
,

die von Norden

kamen; weder bei Herodot, noch bei Ktesias kenne ich eine Be-

merkung, welche auf irgend eine wissenschaftliche Bedeutung

der Stadt hinweist, was Strabo (XI, 517) von ihr erzahlt, kann

eher fiir das Gegentheil angefiihrt werden. Die Ansicht, dass

Baktra der urspriingliche Sitz der zarathustrischen Cultur gewe-

sen sei, findet sich erst sehr spat, und es ist bis jetzt weder eine

Inschrift noch sonst ein Denkmal entdeckt worden, welches auf

eine besondereBildung in jener ostlichen Hauptstadt zu scbliessen

erlaubte
;
im Avesta wird iiberhaupt Baktra nur ein einziges Mai

(Vd, 1, 22) genannt. Dieser norderanischen Sprache mochten wir

die siideranische entgegenstellen \ , mit dem Hauptsitze in

Persepolis , von wo sie sich sowol nach Westen wde nach Osten

verbreiten konnte. Dass die Scheidung der Sprachen Erans in

eine nord- und siideranische natiirlicher ist als die gewohnliche in

eine ost- und eine westeranische
, lehrt ein Blick auf die Karte.

Die Vertheilung Erans in eine ostliche und westliche Halfte ist

imnaturlich, und es vermag wol Niemand zu sagen, wo die eine

Halfte endigte und die andere anfing. Dagegen ist die Trennung
des Nordens von dem Siiden eine ganz natiirliche, da die grosse

Wiiste den mittleren Theil Erans ausfiillt und den unmittelbaren

f Die Theiiung inNord- und Siideran finde ich bestimmt ausgesprochen

bei Plinius (H. N. 6, 25): Megna Parthorum duodeviginti sunt omnia: Ita

emm dimdunt 'provincias
^
circa duo [ut di:cimus] maria

^
Ihihrum a meridie^

Hyrcanum a scptentrione. Px Us undecim
,

quae superiora dicuntur, inci-

pmnt a confimo Armeniae^ Caspiisque Utorihus: pertinent ad Scgthas, cum quU
ous ex aequo degunt, Reliqua sepiem regna inferiora appellantur. Mit der

Eintheilung der ProTinzen iinter den Achameniden lasst sich diese nicht in

Einhlangbringeu; cf. Bd. I, 213. 22 T.
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Verkehr zwischen Norden und Siiden sehr schwierig macht; die-

ser kann in der Kegel nur auf Umwegen iiber den West- oder

Ostrand stattfinden. Dieser West- und Ostrand wird sich an den

Siiden und Norden in der Art angeschlossen haben, dass sich der

Westrand mehr zum Siiden hinneigte, wahrend der Ostrand mehr

zu Norderan gehorte.

Die Avestasprache zerfallt in zwei Dialekte. Den einen die-

ser Dialekte hat man den Gathadialekt genannt
,
weil die Gathas

in ihm geschrieben sind
;
der Name ist nicht ganz zutrejdeiid, denn

es sind auch andere Stiicke des Avesta in ihm geschrieben
,
wel-

che nicht zu den Gathas gehoren. Dieser Dialekt ist entschieden

der altere, denn fast alle in ihm verfassten Stiicke werden in den

iibrigen Theileii des Avesta wieder genannt und mit Ehrfurcht

genannt, so dass also immerhin einige Zeit zwischen diesen alte-

ren und den jiingeren Schriftstiickeii liegen muss. Von den letz-

teren unterscheiden sich die Denkmale des Gathadialektes in

manchen Eigenthiimlichkeiteii, schoninder Schreibweise, so dass

im Gathadialekte alle vocalisch auslautenden Worter lange Yocale

am Wortende zeigen, dass die weichen Spiranten noch nicht

durchgedrungen sind , vielleicht gar nicht geschrieben sein soil-

ten. An die orthographischen Eigenthiimlichkeiteii schliessen

sich einige , wenn auch nicht sehr tief gehende gramniatische

Unterschiede, die aber nicht in alien Fallen zu Gunsten des alte-

ren Dialektes sprecheii, die Genitive auf hya, die acc. plur. eng

u. s. w. Dieser altere Dialekt umfasst nur einen verhaltnissmassig

kleinen Theil des Avesta, der grdsste ist in dem jiingern Dialekte

geschrieben. Diese Sprache besitzt eine noch sehr umfangreiche

Formenlehre , deren grosse Aehnlichkeit mit der Formenlehre

des Sanskrit schon oft hervorgehoben worden ist. L eber das Alter

dieser norderanischen Sprache sind die Ansichten getheilt. We-
stergaard und mit ihm wol die meisten Forscher sind geneigt ihr

ein hoheres Alter zuzugestehen , als der in den Keilinschriften

vertretenen siideranischen. Dagegen hat sich Rawdinson (wenig-

stens friiherl fiir das hohere Alter des Altpersischen ausgespro-

chen, und wir mochten ihm zustimmen, wiewol wir zugeben

miissen, dass das Norderanische durch Bewahrung des Dativs

beim Nomen und des Duals sowol beim Nomen als beim Verbum
ein entschiedenes Uebergewicht iiber das Suderanische hat. Das

Lautsystem ist im Siideranischen nur anscheinend alterthiimli-
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cher, weil uns das Norderanische in einer spatern Aussprache

iiberliefert ist
,

es ist aber moglich die altere Aussprache wieder

herzustellen. Was uns hauptsachlich bewegt^ das Norderanische

spater zu setzen, ist die Syntax, welche sich schon vielfach dem
Neueranischen nahert und uns bestimmt, wenigstens den jiingeni

Avestadialekt erst nait der zweiten Periode der Keilinschriften

gleichzusetzen , also in die zweite Periode der Acbamenidenherr-

schaft zu verlegen.

Die ilectirende Sprache Erans im Siiden wie im Norden er-

hielt sich bis nach dem Sturze der Achameniden, und die nord-

eranische diirfte den Beginn der Arsakidenherrschaft erreicht ha-

ben. Zeugniss daflir sind die Eigennamen der Partherkonige,

welche Anfangs noch ganz die alte Form tragen
,
doch erscheint

neben Phradates schon bald die Form Phraates is. o. pp. 77. 9G,;

um die Zeit von Chr. Geb. be\yeisen Namen wie Meherdates und

bald auch Gotarzes, dass die spatere Sprachform eingetreten sein

muss (vgl. oben p. 151. 152). Ganz um dieselbe Zeit finden wir

auch im Osten die Form Miiro statt des alteren Mithra auf Mlin-

zen^], was auf dieselbe Veranderung hinweist. Wir Averden dein-

nach mit ziemlicher Sicherheit annehmen konnen , dass im Jahr-

hundert vor Chr. Geb. die cranische Sprache den wichtigen Schritt

that, aus einer flectirenden in eine hexionslose iiberzugehen, in

welchem Zustande sie bis jetzt verblieben ist. Angebahnt Avurde

dieser TJebergang Avahrscheinlich durch einen Zeitraum, in Avel-

chem das Alteranische noch incorrect gesprochen Avurde, spater

AAmrde es nicht mehr gesprochen, mag aber noch hier und da als

gelehrte Sprache in Biichern gebraucht Avorden sein. Demnach
miissen wir die Bliitezeit der flectirenden eranischen Sprache un-

ter die beiden friihern Dynastien, die medische und die persische

setzen , wahrend wir die beiden folgenden dem Neueranischen
zuAveisen. Indem wir es nun unternehmeii, die eranische Sprache
durch die so dunkle Periode der Partherherrschaft zu begleiten,

begegnen Avir erheblichen Schwierigkeiten. Das Material, iiber

Avelches wir verfiigen konnen, ist ausserst geringfiigig, die Par-

therfiirsten scheinen weder als Erbauer A"on Palasten sich ausge-
zeichnet zu haben , noch liebten sie es ihr Andenken durch In-

schriften zu AmeAvigen, an letzteren fehlt es daher ganzlich. Die

1) Lassen, Ind. Alterthumsk. 2, 2S3 fig. S33 fig.



I. Die eranische Sprache und ihre Dialekte. 745

einzigen Denkmale, aus denen man sprachliche Mittheilungen zii

gewinnen hoffen durfte, die Miinzen der Partherkonige^ tauschen

diese HofFnung fast vollst^ndig, da sie griechische Legenden tra-

gen , und nur einen geringen Ersatz bietet eine Aiizahl von Miin-

zen
,
welche zwar keine Jahreszahlen tragen

, die wir aber dock

mit ziemlicher Bestimmtheit als von Konigen herriihrend bezeich-

nen kbnnen^ die unter parthischer Oberhoheit standen. Wieder-

holt haben wir bereits auf die Schwierigkeit hingewiesen, welche

es macbt, den Sitz und die Nationalitat der Farther zu bestimmeii

:

wir haben nicht bios einen Distriltt Partliien, sondern auch eine da-

von verschiedene Provinz Parthyene gefunden^ und unsereNach-

richten erlauben uns die Farther sowol fiir Turanier als fiir Eranier

zu halten^ wenn auch im Ganzen die Wahnscheinlichkeit mehr
fiir eranische Abkunft spricht. Dieselbe Ungewissheit verfolgt

uns^ wenn wir die Bedeutung des Namens der Farther kennen

lernen wollen, aus Grunden^ die aus dem weitern Yerlaufe unse-

rer Darstellung erhellen werden. Aus der altern Sprachperiode

erfahren wir iiber die Farther weiter nichts, als dass ihr Name
Parthava lautete^ und es ist nicht schwierig diesen Namen aus

dem Eranischen zu erklaren, wenn man ihn auf ein altes Wort

parthu oder perethu zuriickleitet. Nunmehr eiitsteht aber die

Frage, was dieses parthu oder perethu bedeute!' War es vielleicht

ein Eigenname, so dass Parthava den Nachkommen eines Parthu

bedeutet ? In der That kennen die Vedas einen Helden Prithu

und einen Sanger Prithi, von welchen beiden Wortern die Ad-

jective parthava und parthya herkommen. Oder soli parthu ein

einfaches Adjectivum oder ein Nomen appellativum sein ? Hierauf

konnten Namen wie ParthamaspateS; Parthamasiris leiten
, sowie

der Umstand, dass Ilapbo; schon bei Aeschylus (Pers. v. 1)S4' als

Name eines Helden erscheint. Diese zweite Moglichkeit hat man
bis jetzt vorgezogen: Oppert (Inscriptions des Achcmenides p. 29)

hat parthu mit skr. prithu, norderan. perethu, griech. TiXard; ver-

glichen, woraus dann die Bedeutungen ))Stark, Held, Furst« sich

entwickelt haben sollen; Olshausen denkt an die Wurzel pareth,

kampfen, aus der ein pareth-u, Kampfer, abzuleiten ware. Nicht

unwdchtig scheint es uns, dass das Alterthum selbst eine Er-

klarung des Parthernamens iiberliefert hat. welche mit den erani-

schen Wortbedeutungen sehr wohl vereinbar ist 'cf. Bd. 1 ,
379 not.

\

Nach Justin ware das Wort skythisch und bedeutete so viel als
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Verbannte (exulesl, nach Malalas hat das Wort die Bedeutung

Auswanderer fixsTavaatai), ist aber eranisch. Ohne Frage besitzt

nun das Alteranische sowol eine dem indischen prath entspre-

chende Wurzel frath (von welcher frathagh, Breite^ stammt), als

auch ein dem skr. prithu, breit, entsprechendes Wort perethu,

welches als Adjectivum einige Male selbstandig, zumeist aher in

Zusammensetzungen vorkommt
; es muss aber bemerkt werden,

dass perethu nicht das Wort ist, welches fur den BegrifFbreit in

den eranischen Sprachen in den gewohnlichen Gebrauch kam,

diess ist vielmehr pathana, von welchem das neuere
,
pahan,

stammt. Es ware nun zwar moglich, dieses pathana vermittelst

einer vorausgesetzten Form parthana mit perethu zu vermitteln,

aber nothig ist diess nicht, nicht einmal wahrscheinlich. Zwischen
pathana und perethu muss nun ein — wenn auch geringer —

•

Unterschied in der Bedeutung angenommen werden, da Y9, 10, 8

beide Wdrter neben einander als Beiwdrter der Erde erscheinen.

Was nun die Bedeutung von perethu sein moge, werden wir am
besten durch die eranische Ueberlieferung selbst ermitteln. Nicht

alle Stellen des Avesta, an welchen das AVort vorkommt, sind mit

einer Uebersetzung versehen, aber auch wo eine Uebersetzung

vorhegt, zeigt sich dieselbe ungemein schwankend. Mit )>breit«

linden wir das AVort wiedergegeben Yc. 9
, 63 , wo perethu-ainika

mit frakh-inik oder prithulanika iibersetzt wird; erklart wird es

durch kabod-marak d. i. in grosser Anzahl. Hierher diirfen wir

wol auch perethu-zrayagh rechnen, welches AVort wir zwar nicht

iibersetzt finden, das aber kaum etwas anderes bedeuten wird, als

das damit identische skr. prithu-jrayas (weite Flachen einneh-
mendj . An mehreren Stellen wird perethu mit pur

, voll ,
viel,

wiedergegeben
, als ob es von der AA^urzel pere, fiillen, herktoe.

So ist perethu-drafsha (Yt. 1, 11) so viel als pur-drafsh und wird
erklart: ku drafsh vuc

(
1 . vac) darehd, sie haben viele Fahnea.

Diese Bedeutung ovielw lasst sich aus der ersten ))breit« in den
meisten Fallen ohne Schwierigkeit entwickeln. Aber noch eine

dritte Bedeutung tritt an einer Anzahl Stellen hervor ; Yc. 10, S,

wo perethu neben pathana erscheint, wird es durch ein AVort wie-
dergegeben

, das ich nur vatargomand ^) lesen kann , demnach

I) Vd. 9, . wird perethu mit einem AVorte iibersetzt, das ich nur vardo-
mand lesen und mit kreisformig iibersetzen kann. So w'ollte ich friiher auch
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muss es der Uebersetzer von pere^ iiberschreiten
^
abgeleitet und

fur ziemlich gleichbedeutend mit peretu, Briicke, angesehen ha-

ben; in der That scheint an zwei Stellen Yc. 47^ 2. b und 49,

7. b) perethu in der Bedeutung von peretu vorzukommen. Ver-

wandt ware auch aperetha iiberschreitbar, siihnbar. An diese

Bedeutung wiirde sich die des Ueberlaufers oder Auswanderers

ganz gut anschliessen lassen, auch pereth, kampfen , ist wol bios

eine Erweiterung der Wurzel pere
^
iiberschreiten. An peretha

schliessen wir auch den Parsiausdnick pabulum an , den bereits

Oppert erwahnt hat, er erscheint im Huzvaresh in der Form pah-

rum und pashum, namentlich die letztere fiihrt uns auf ein ur-

spriingliches partum oder parta-ma (superl. des Particip. parta'',

und der, welcher am meisten iiberschritten hat, ist eben der Aus-

gezeichnetste atyuttama bei Neriosengh) . An dieses partama

lasst sich dann auch am leichtesten Parthamaspates und Partha-

masiris anschliessen.

Diese Bemerkungen iiber den Namen der Farther haben den

Zweck, uns zu den Ausdriicken der neueranischen Periode hin-

uber zu leiten. Wir konnen nicht bestimmt behaupten, dass der

Ausdruck parthisches Eeich oder parthische Kbnige jemals in

Eran selbst im Gebrauche war und, wenn diess der Fall gewesen

ist, so wissen wir nicht, zu welcher Zeit man aufhorte ihn zu ge-

brauchen
,

gewiss sprachen die Abendlaiider noch langere Zeit

von den Parthern, als man im Morgenlande schon aufgehort hatte

diesen Xamen zu gebrauchen. Nun ist es wahrscheinlich , dass

die Bezeichnung verschwunden sein mag, als die neueranische

Sprache entstand, aulfallend bleibt es aber immerhin , dass ein so

beriihmter Name in der neuen Zeit ganz verschwinden konnte.

Dafiir erscheint nun der Name Pahlav, und es ist jetzt die von St.

Martin ausgehende Ansicht sehr verbreitet, dass Pahlav die neuere

Form des alteren Parthava sei, und sie werden wir jetzt zu priifen

haben , Zuerst muss gesagt werden ,
dass der Ableitung des

an der oben bezeichneten Stelle ubersetzen. Jetzt scheint es mir gerathener,

die Stelle des Vendidad in Einklang mit der Yacnastelie zu bringen, indem

ich annehme, dass die J.esart der Handschriften irrig und vatargomand zu

emendiren ist.

I, Man vergl. zum Folgenden die griindlicbe Abhandlung Olshausens

:

Parthava und Pahlav, Mada und Mah, in den Sitzungsberichten der Berliner

Academic 1877.
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Wortes Pahlav von Parthava nicht das mindeste Hinderniss im

Wege steht. Wie es aber bei Etymologien zu gehen pflegt : andere

Ableitungen sind gleichfalls mbglich, es ware sprachlich aucb

nichts dagegen zu sageii, wenn man Pahlav von Parcava oder Pe-

recava^i ableiten 'wollte oder auch von einem vorauszusetzenden

Pakhrava. Von sprachlicher Seite ist aber immer die Ableitung

von Parthava die wahrscheinlichste, es werden jedoch, bevor wir

uns entscheiden, auch die historischen Nachrichten abzuhoren

sein. Den nachsten Anspruch auf Beriicksichtigung haben die

Schriften der Armenier , welche der Zeit nach sich der Parther-

herrschaft am meisten nahern. Nach Moses von Khorni ist Ar-

shak I ^ der Begriinder der Partherherrschaft , ein Abkommling
des Abraham und der Qetura (2, 1), auf denselben Stamm werden

auch die Parther selbst zuriickgefuhrt (2, 68). Nachdem Arshak

Armenien und den Westen Asiens seinem Bruder iibergeben hat,

zieht er sich in seine Hauptstadt Bahl (Baktra) zuriick und re-

giert dort. Spater, als nach dem Tode des Konigs Arshavir Thron-

streitigkeiten ausbrachen, begiebt sich der Konig Abgar von

Edessa nach Eran (natiirlich nach Baktra) und ordnet die Thron-

folge (Mos. Khor. 2, 28 und oben p. 226). Die verschiedenen

Familien der Arsakiden erhalten verschiedene Namen, gemein-

schaftlich bleibt ihnen aber der Name Pahlav, den sammtliche

Mitglieder der Konigsfamilie im weitern Sinne fiihren. Wir wis-

sen bereits, dass wir dem Moses nicht zu viel glauben diirfen, da

er aber die Familiennamen der Arsakiden richtig angiebt, so wird

er wol auch iiber den Beinamen Pahlav das Eichtige berichten

(cf. oben p. 104. 208). Dieser Name Pahlav war ihnen von dem
Districte gegeben, in welchem die Hauptstadt Bahl oder Baktra

lag, dort residirte der Hauptzweig der arsakidischen Konigsfamilie,

\ ehsajan Pahlav genannt. Bahl liegt im Lande der K'ushan (2,

2. 91), diese Kushan sind Verwandte der Partherkonige
, nach

Faustus (5, 37) regiert noch zur Zeit der Sasaniden ein Arsakide

in Bahl bei den K ushans. Nach Moses wie nach Agathangelos

(c. 3) verspricht Ardashir I dem Anak die Herrschaft iiber Bahl

1] \gl. die Form Parcu bei den Indern. Gewdhnlich denkt man fiir die

Erklarung dieses Namens nur an diePerser, aber Ptolemaus kennt (6, IS;

auch eine Stadt Ilapata bei den Paropanisaden
, welche Lassen

,
Ind. Alter-

thumsk. 3, 135, in Perseh, westlich von der Stadt Kabul erkennen will.
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zuriickzugeben
, wenn er ihn von dem Armenier Khosrov befreie

s. o. p. 243
]

. Die Angabe, dass Bahl die Hauptstadt des Distric-

tes Pablav sei, ist etwas aufFallig, und Quatremere (Journal des

Savans 1840 p. 345
)
hat vermuthet, dass ein Irrthuin bier vorliege.

Dafur kann allerdings angefuhrt werden, dass der im 4 . Jahrh.

nach Chr. lebende Zenob von Glak (p. 20. 21 ed. Yen.) gleich-

falls des Versprechens des Ardasbir I an Anak gedenkt, diesem

aber nicht Baktra, sondern Pablav in Partav versprecben lasst,

und unter Partav versteht Patkanian
(
1 . c. p. 145 )^ wol mit Recht,

Parthien. Auch ist zu beachten, dass im indischen Epos Pahlavas

und Bablikas zwar nebeneinander aber stets gesondert erscheinen.

Gleichwol weiss icb nicht^ ob diese Griinde hinreicben, die oben

angefiibrten Zeugnisse, namentlicb das des Eaustus zu entkraften.

Die Nachricbt von der Residenz der Partherkdnige in Baktra

stimmt zivar schlecht zu dem, was wir sonst von der Partber-

herrscbaft wissen; aber unsere Kenntnisse von derselben sind ja

sehr gering, auch ist die armeniscbe Ansicht nicht ohne Anbalts-

punkte, wirbaben oben (p. 67 . 68
)
die Grosskbnige Vonones und

Yndopberres kennen leriien
,
die sicb nicht in die uns bekannte

Liste der partbischen Grosskonige einfiigen lassen und von wel-

cben der eine oder der andere sehr wobl seinen Sitz in Baktra ge-

babt haben kann, auch einige andere Notizen beweisen, dass die

Parther auch im Osten eine Rolle spielten^;. Nicht ohne Inter-

esse ist es auch, dass die eranische Sagengeschichte den Sitz der

spatern Kayanier nach Balkh verlegt. Soviet ist jedenfalls gewiss^

dass bei den Armeniern die Parther (Parthev) und Pablav nicht

zusammenfallen, Moses von Khomi erwahnt sie mehrfach neben

einander, und auch Koriun, welcher die Sitze an der koniglichen

Tafel aufzahlt (in Langlois Uebersetzung 2
, 25 ), erwahnt Parther

und Pahlav gesondert. Was den von Pahlav abgeleiteten Aus-

druck Pahlavik betrijfft ,
so habe ich denselben — mit einer ein-

zigen
, unten zu nennenden Ausnahme — stets in Uebereinstim-

mung mit der AufFassung von Pahlav gebraucht gefunden : fur

Mitglieder des koniglichen Hanses, so dass man pahlavik und ar-

sakidisch als ziemlich gleichbedeutend ansehn kann.

Ij Vgl. die oben p, 66 not. citirte Stelle des Periplus, welche noch spat

die Parther in Indien nachweist, und p. 241 uber die Flucht der Arsakiden

nach Indien.
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Wie man sich auch entscheidet
, ob man Pahlav nach Bak-

trien Oder nach Parthien setzt, immer bleibt eine bedeutende

Verschiedenheit bestehen zwischen der Annahme der Armenier

und der der muhammedanischen Berichte
, welche Pahlav gleich-

falls kennen
,
aber weit westlicher versetzen, Der letzte Konig

der Partherdynastie , Ardevan, erhalt bei ihnen den Beinamen

Alfahlavi^ was ganz zu dem armenischen Pahlavik stimmt. Auch
die Muhammedaner leiten diesen Namen auf einen District Feh-
leh oder Pahlav zuriick, verstehen aber darunter zumeist die Ge-
gend von Ispahan, Rai, Hamadan

;
Mah-Xehavend und Adarbai-

jan, also Grossmedien und Atropatene, wie Olshausen sehr rich-

tig gesagt hat. Eine abweichende Ansicht theilt uns A^^ut nach

Shiravaih bin Shahrdar (f am Anfange ties 12. Jahrh.) mit, die-

ser lasst das Land der Pehlevis aus 7 Districten bestehen : Hama-
dan, Macabadan, Qumm, Mah-el-Basra (i. e. Nehavend) , Sei-

marra und Mah-el-Kufa (i. e. Daiiiavar). Ausdriicklich w'erden

folgende Lander, als nicht den Pahiavis gehorig, ausgeschlossen :

Rai, Ispahan, Qumis, Taberistan, Khorasan, Sejestan, Kerman,
Makran, Qazvin, Dailem und Taleqan. So w enig diese Nachrich-

ten auf den ersten Anblick mit denen der Armenier sicli zu ver-

einigen scheinen, so leicht lassen sich dieselben an sie anschiie-

sen, wenn man wie unter Pahlavik unter Fahlavi einen xArsakiden

versteht. Die eben angefiihrten muhammedanischen Nachrichten

sprechen von dem Arsakidenreich, wie es zuletzt vor seiner Auflo-

sung aussah
; schon seit ^ ologeses I hatten sich die ostlichen Pro-

vinzen unabhangig gemacht und der arsakidische Grosskonig sah

sich in der That zuletzt auf Medien und Iraq beschrankt, und die-

ses Reich hiess nicht bloss Pahlav, sondern auch das Reich der

Mah’s d. i. der Meder (vgL oben p. 196. not. 1). — Unsere Auf-
gabe wiirde nun beendigt sein, wenn die Ausdriicke pahlav, pah-
lavi bios als Eigennamen fiir Arsakide, arsakidisch gebraucht
wiirden

, sie haben noch mehrere andere Bedeutungen
, die wir

nicht unbeachtet lassen diirfen. Das Wort Pahlav bedeutet im
Konigsbuche noch oft genug einen Helden im Allgemeinen. Man
wird sich diese Bedeutung am leichtesten klar machen, wenn man
auf die Grundbedeutung des Wortes zuriickgeht, sei es dass man
annimmt, es habe zuerst einen Nachkommen eines fabelhaften

Helden Parthu bezeichnet, oder auch dieses Wort mit Kampfer
iibersetzt, oder endlich einen ausgezeichneten Mann iiberhaupt
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darunter versteht. Schwieriger ist es eine zweite haufige Bedeu-

tung des Wortes Pahlav zu fassen, es bedeutet auchResidenzstadt,

wie Rixckert^) sehr richtig nachgewiesen hat. Das einfachste

ware wol die Annahme , dass die Hauptstadt des Districtes Pah-

lav urspriinglich gleichfalls Pahlav geheissen habe (cf. Parthau-

nisa Bd. 2, 631), dieser Name miisste dann fur Hauptstadt iiber-

haupt gebraucht und die urspriiiigliche Bedeutung vergessen

Worden sein; iiachHyde^) wurde Nishapur so genaunt, welche

Stadt nach p. 357 wirklich einmai Hauptstadt war, auch die

Hauptstadt Afrasiabs wild im Konigsbuche mit diesem Naraen

bezeichnet. Nicht unmbglich ware es indessen auch, dass pahlav

mit peretu, Biiicke, im Zusammenhaiig stande und urspriinglich

Briickenstadt bedeutet hatte ,
wir verweisen desshalb aufVd. 2,

87 flg,, wo die Ansiedelung der Meuschen mit den Furten oder

Briicken in nachster Beziehung steht^). Leichter wird es uns

werden, die Bedeutungen desAdjectivs pahlavi zu begreifen. Zu-

nachst bezeichnet dieses Wort Alles, was mit Pahlav, mithin mit

dem Arsakidenreich in Verbindung steht, weiter auch, was mit

den Helden und der Heldenzeit in Beziehung steht, so dass es so

ziemlich die Bedeutung wderYorzeit angehorendv erhalt. Es be-

greift sich, dass das Partherreich, das alteste Reich, von dem die

spatern Eranier eine Erinnerung haben, unmittelbar mit der Vor-

zeit verbunden wdrd, von der es durch keine Schranke geschie-

den ist.

Aus diesem allem erhellt, dass derAusdruck Pahlavi (oder Peh-

levi) ziemlich identisch ist mit arsakidisch, also dem Norderani-

schen der altern Peiiode so ziemlich entspricht. Ihm gegeniiber

steht Parsi, zunachst die Sprache der Landschaft Pars oder Persis,

des urspriinglichen Sitzes der Sasaniden, in weiterem Sinne von der

Sprache der Sasaniden selbst gebraucht. Also auch im neueren

1) Cf. Zeitschrift der DMG. 10, 242.

2; Historia religionis veterum Persarum p. 427 fed. 2da).

3) Diese Ableitung empfiehlt sich namentlich, um die Bedeutung von

Pahlav als Stadt iiberhaupt zu erklaren. Bei derNaturErans war derFluss ein

wesentlicherBestandtheil eines fruchtbaren Districtes. So erklart es sich auch

am besten, dass nach der Geographie des Moses von Khorni eine Stadt in der

Provinz Utia den Namen Partav fiihrt. — Die Angabe der Lexika, dass pah-

lav eine indische Stadt bedeute, beruht auf einem leicht zu erklarenden Miss-

verstandnisse.
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Eran steheii sich wieder ein nord- und ein siideranisches Eeich,

eine nord- und eine siideranische Sprache gegeniiber. Dabei ist

zu bemerken , dass wir keine Anhaltspunkte dafiir haben , dass

das sasanidische Parsi auch schon in der Partherperiode gespro-

cben wurde , dagegen aber angenommen werden muss ^
dass das

Pahlavi auch noch unter den Sasaniden sowol im schriftlichen als

auch im miindlichen Gebrauch war. Obwol Firdosi ein Schrei-

ben in Parsi von der Hand des Khosrav I erwahnt Shahn. 1798,

7), so behauptet dagegen der Wachter des Khosrav II, dass er

Alles horen miisse, was mit seinen Gefangenen gesprochen werde,

es moge Pahlavi oder Parsi sein (Shahn. 2029, 10). Lasst sich

hiernach nicht bezweifeln , dass das Pahlavi noch in den letzten

Zeiten der Sasanidenherrschaft im Gebrauche war, so dauerte

dasselbe nach verschiedenen Angaben der Muhammedaner an

manchen Orten des Nordrandes sogar noch langer; so soil im

8. Jahrh. in Zenjan noch reines Pahlavi gesprochen Avorden sein,

in Maragha arabisirtes Pahlavi, endlich in Gustasfi, einem Dis-

tricte in der Nahe der Kurmiindungon, Pahlavi mit Gilani unter-

mischt. Nirgends geht aber aiis den Andeutungen persischer

Schriftsteller hervor, dass Pahlavi etwas Anderes als eine era-

iiische Sprache gewesen sei, die mir bekannten Pahlaviworter

sind entweder rein eranisch oder tragen doch kein auslandisches

Geprage, wir konnen daher nicht glauben, dass sich Pahlavi, d.i.

die Sprache des Nordrandes, mehr als dialektisch von dem Parsi,

der Sprache des Siidrandes, unterschieden habe, und wir mochten

bezweifeln, dass die dialektische Verschiedenheit die Vexstandi-

gung zwischen Nord- und Siideraniern unmoglich gemacht habe,

wir wissen ja auch
,
dass Strabo die geringen Sprachunterschiede

der Perser und Meder ausdriicklich betont. Wie wir bereits zeig-

ten , konnte der Ausdruck Pahlavi auch im weiteren Sinne ge-

braucht werden fiir Alles , was der Heldenzeit oder Vorzeit ange-

hort, in diesem weiteren Sinne konnte man alles Alterthiimliche,

z. E. die Keilinschriften von Persepolis als Pahlavi bezeichnen.

Diess ist aber nicht die urspriingliche Hedeutung des Wortes.

Pahlavi und Parsi sind aber nicht die einzigen Sprachen,

welche unter der Regierung der Farther und Sasaniden gespro-

chen wurden, wenigstens fiir die letztere Periode Averden uns von

1; Olshausen 1. c. p. 43.
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ibn Muqatfa noch drei weitere Sprachen oder Uialekte nainhaft

gemacht: Deri, Khiizi und Suryani. Was das Suryani oder Sy-

rische betrifft, so war dasselbe die Sprache von Sevad oder Baby-

lonien, man hat schoii langst hervorgehoben , dass die Notiz Ibn

Muqaffa’s auf eine Zeit gehe, in welcher dieser District noch zura

eranischen Reiche gehorte und mit dessen Hauptstadt Ktesiphon

demselben ganz nahe lag. In dieser Zeit mag die Keimtniss des

Syrischen unerlasslich gewesen sein und man konnte das Syrische

mit vollem Rechte zu den Sprachen des eranischen Reiches rech-

neii, aber auf eine Stelle unter den Sprachen Erans hat diese se*-

mitische Sprache natiirlich keineii Anspruch. Ganz ahnlich ver-

halt es sich mit einer andern unter den genannten Sprachen, dem
Khuzi, der Sprache Khuzistans oder Susianas. Unseie Gewahrs-

niiinner versichern uns, dass dieselbe weder hebraisch , noch sy-

risch noch auch persisch sei, und da wir wissen, dass friiher ge-

rade in Susiana eine anarische, vieileicht turanische Bevolkeruiig

^esshaft war, so liegt die Vermuthiing nahe , dass eiii Rest dieser

alten Bevolkeruiig seine Sprache bis in die Zeit der Sasaniden

bewahrt habe. Wir haben also dem Pahlavi und Parsi nur noch

eine Sprache hinzuzufugen, das Deri, w^elches nach alien unseren

Nachrichten unzw eifelhaft zu den eranischen Sprachen gerechnet

w'erden muss. Diese Nachrichten stehen indessen unter sich in-

sofern nicht im Einklange, als die Einen das Deri seinem spracli-

lichen Charakter nach mit den Sprachen des Nordrandes verbin-

den sie lassen diese Sprache in Balkh, Merv-i-Shahijan, Bukhara

oder BMakhshall gesprochen werdeii , w ahrend Andere keinen

Zw^eifei dariiber lassen, dass Deri nur eine etwas vollere Aub-

sprache des jetzigen Neupersischen gewesen sei, wie sie zuerst

unter der Regierung des Vararan V zur Geltung kam. Wir

schliessen uns in der Erklarung dieses Widerspruches ganz an

Olshausen an : wdr halten Deri gar nicht fiir eine besondere

Sprache , sondern nur tiir eine verfeinerte Aussprache am erani-

schen Hole, die sich in der Zeit der Partherherrschaft mehr nach

dem Norderaiiischeri ,
unter den Sasaniden nach dem Stiderani-

scheii gerichtet haben wird.

Alle diese Notizen aus Biicherii liber die Sprachen , w^elche

von dem Tode Alexanders des Grossen bis zur Auflosung des

Ij Vgl. Fihrist 1, ed. Fliigel.

Spiegel, Erao Alteitlium&kai.vle. Ill 4S
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Reiches durch die Araber in Eran gesprochen worden sein sollen

und wol auch wirklich gesprochen wurden
, lassen sich durchaus

nicht gebrauchen, um diejenigen Sprachreste zu erklaren, die wir

selbst noch aus der eben genannten Periode des eranischen Le-

bens besitzen. Was uns in unsern Denkmalen zunachst auffallt,

das ist das so haufige Vorkommen aramaischer Worter in densel-

ben. In den Denkmalen aus der Arsakidenzeit ist das semitische

Element so vorwiegend und das eranische Element so bedenk-

lich^), zudem das Material so unbedeutend, dass man sehr wohl

auf den Gedaiiken kommen kann, es hatten die betreffenden

Miinzlegenden semitisch sein sollen^ hochstens dass hie und da

ein eranisches Wort beigemischt wurde. Nicht viel anders ist es

mit den Inschriften der alteren Sasanidenkbnige bestellt, auch hier

ist eine Mischung aramaischer und eranischer Bestandtheile un-

verkennbar; aber noch ist die Frage nach der wirklichen Sprache

dieser Inschriften nicht spruchreif, ein Theil der Forscher halt sie

fiir aramaisch^ mit Beimischung eranischer Worter, wahrend ein

anderer Theil sie fiir eranisch halt und in den aramaischen Wor-
tern fremde Eindringlinge vermuthet^). Ein ganz sicheres Ur-

theil diirfen wir uns uur iiber diejenige Sprache erlauben, welche

seit der Regierung des Qobad I auf den Miinzen erscheint und
identisch ist mit der Sprache, in welcher die Uebersetzungen des

Avesta und andere theologische Werke der Parsen geschrieben

sind. Diese Sprache ist nach iibereinstimmender Ansicht aller

Forscher eine eranische, der indessen eine nicht uiibedeutende

Anzahl aramaischer Worter beigemischt sind. Nicht selten wird

von den Parsen jetzt diese Sprache als Pahlavi bezeichnet, was
nicht richtig sein kanii, wenn man dieses Wort als Bezeichnung

der Sprache in der Gegend fasst , welche Pahlav genannt wird

;

aber vollig unbedenklich ist dieser Name in seiner weiteren Be-
deutung als alteranisch, wenn man diesen Begriff auf die Zeit vor

der Eroberung der Araber einschrankt. Dass die Sprache aus den
Elementen zweier Sprachen zusammengesetzt ist

, wiirde an sich

1) Es ist hauptsachlich das Wort welches Levy (Zeitschr. DMG.
21, 429) fur das altpersische patikara haiten will. Diese Annahme scheint mir
indessen sehr bedenklich, da die Prap. prati 'welche frati lauten miisste) nir-

gendwo im Eranischen vorkommt, sondern stets nur pati ohne r.

2) Vgl. meine arischen Studien p, S7.
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noch nicht auffallen^ da wir ja sonst Mischsprachen kenneii; man
gewahrt aber keiiie Durchdringung der beiden Elemente, und es

ist nicht recht glaublich, dass die Sprache in dieser Form irgend-

wo eine Volkssprache gewesen sei und als solche gesprochen

wurde
;
nahe liegt es, in ihr eine kiinstliche Mischung zu vermu-

then, welche vorwiegeiid fiir den schriftlichen Ausdruck bestimmt

war
,
indem man aus einem asthetischen oder irgend einem an-

deni Grunde beide Sprachen in der Art zusammensetzte, wie es

hier geschehen ist. Aber auch diese Ansicht ist nicht ohne Be-

denken; wenigstens ivird man zugeben miissen, dass diese Mi-

schung nicht in derselben Art bewerkstelligt iverde ,
wie es im

jetzigen Persischen oder im Tiirkischen geschieht: es beschrankt

sich die Einmischung der fremden Bestandtheile nicht auf Sub-

stantive und Adjective
,

sie erstreckt sich auch auf Zahlworter,

auf Verba, ja selbst auf Partikeln und Pronomina. Dabei ist noch

die Art und Weise eine sehr sonderbare, in welcher die semiti-

schen Wdrter heriiber genommen sind: manche Substantive sind

mit Prapositionen zusammengesetzt, die verschiedensten Verbal-

formen bilden die Grundlage des heriiber genommenen Verburns.

Einige Anhaltspunkte zur Erklarung dieses sonderbaren Gemi-

sches gebeii uiis jedoch unsere Quelleni',. Diese erwahnen ausser

den eranischen Sprachen, von welchen oben schon die Kede war,

auch noch , dass man in Sevad die Correspondenz in einer Art

von Sprache fiihre, die syrisch-persisch sei. Noch weitere ivill-

kommene Auskunft giebt uns Ibn Muqaffa. Neben verschiedenen

Geschaftsschriften und Geheimschriften, von welchen unten die

Eede sein soli
,
erwahnt er auch das Zevareshn

,
welches nur in

gewisser Hinsicht eine Schrift genannt werden kanii, viel mehr

aber als eine Art der Aussprache bezeichnet ivird. Dass

man hier den Ausdruck Schrift in sehr weiter Bedeutung zu neh-

men hat, sieht man daraus, dass von einem Vocabular die Rede

ist, auf welches diese Aussprache angewandt wird und das aus

etwa 1000 Wortern bestehen soli. Dass dieses Zevareshn in jder

That dieselbe Schrift sein soli
,
die wir gegenwartig als Pahlavi

oder Huzvareshschrift 3) bezeichnen, geht aus einigen Wortern

1) Vgl. meine Huzvareshgrammatik p. 15. Olshausen 1. c. p. 36.

2) Fihrist p. 14, ed. Flugel.

3; Der Name Zerareshn ist offenbar derselbe wie Uzvareshn oder Uzvaresh

4S*
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hervor, die Ibn MuqaiFa mittheilt. Hinsichtlich der Aussprache

bemerkt er namentlich mit Riicksicht auf die semitischeii Wbrtcr,

dass man anders iese als schreibe^ es wiirden namlich beim Lesen

die eranischen Aequivalente statt der semitischeii Worter gespro-

chen, also fiir bisra, Fleisch, spreche man gnsht, fiir lahma. Bred,

spreche man nan. Umgekehrt wiirden beim Schreiben bei man-

chen Wortern statt der eranischen Worter semitische Aequivalente

eingesetzt, fiir gusht, Fleisch, schreibt man also bisra ii. s. w. So

seltsam diese Angaben auch aussehen , so lasst sich doch nicht

bezweifeln, dass sie, wenigstens theihveise, wahr sind, beim Le-

sen der Sehriften dieser Art iiberzeugt man sich leicht, dass nicht

nur der ganze Gedankengang derselben sowie ihre Construction

eranisch ist^ sondern dass auch die semitischen Worter voll-

kommen rechtlos sind und bios fiir eranische Worter gebraucht

werden, ohne Riicksicht auf den Umfang ihrer Bedeutung in der

Sprache, wclcher sie urspriinglich angehbren. Esistklar, dass

man dieses Yerfahren eigentlich nicht eine Sprache nemien kann,

ebenso wenig wird es aber durch die Benennung der Schrift oder

Aussprache geniigend gekeimzeichnet. Ich habe dasselbe friiher

Huzv. gr. p. 165; als eine Stilart fassen Avollen , als eine Art

Kanzleistil; den sich vielleicht die Arsakiden, jedenfalls aber die

Sasaniden fiir ihre Erlasse gebildet haben mochten. Dagegen

glaubtWestergaard (Zendavesta 1, 20), die ganze Einrichtung die-

ses kiinstlichen Stils sei aus dem Wuiische hervorgegangen, den-

selben fiir das Yolk unverstandlich zu machen, und diese Ansicht

scheint mir jetzt auch die am besten geeignete, um uns diese auf

den ersten Anblick hochst seltsame Einrichtung zu erklaren.

Man wollte in erster Linie eine Geheim schrift, nicht jeder, dem

ein solches Schreiben in die Hande fiel, sollte dasselbe lesen kon-

nen, mochte diess nun ein politisches oder theologisches Schrift-

stiick oder auch eine wichtige Privatmittheilung sein. Weil man

aber durch die blosse Schrift die Mittheilung noch nicht genug

geschiitzt glaubte, wenn Jedermann die Sprache verstandlich war,

oder Huzvaresh in denBiichern der Parsen. Oft'enbar ist das Wort eine Abstract-

bildung, man tindet an einer Stelle damit bestimmt eine Schrift. an einer andern

ebenso bestimmt eine Sprache bezeichnet, vgl. meine arischen Studienp 81 . Die

Etymologic des Wortes ist dunkei, der Ursprung desselben aber offenbar in

Eran zu >uchen. MitRiicksicht auf denOrtsnamen Uzvare, mochte ich

glauben, dass Uzvareshn ursprungiich auf eine Gegend bezogen wurde.
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ill der sie gemaclit wurde, so siiclite man aiich an der Sprache

Veranderungen anzubringen und glaubte seinen ZM'eck dadurch

zu erreiclien, dass man erstens einen Theil der Begrifie nicht

durch eranische, sondern durch semitische^^ Worter ausdriickte,

und zweitens dadurch, dass man diese semitischen, sowie auch

theilweise die eranischeii Ausdriicke absichtlich entstellte : wenn
wir daher in den Glossaren oder in den Texten semitische oder

eranische Worter falsch ausgesprochen finden, so wird man dariii

nicht eine Yergesslichkeit, sondern Absicht sehen niiissen. Es

war mithin ganz in der Ordnung, wenn wir dadrunten fur dabrun-

ten, madunad fiir minoi, kantan fiir kardan geschrieben iinden.

Mit einem Worte: Huzvareshtexte sind chiffrirte Texte, und wer

dieselben in Farsi umsetzt, der dechritfrirt sie. In dieser Hinsicht

kann man allerdings sagen, dass eine Parsigrammatik zugleicii

eine Huzvareshgrammatik sei; um aber aus dem Farsi Huzva-

resh zu machen, dazu bedarf es wenn nicht einer fbrmlichen

Grammatik, doch wenigstens einer ganz ahnlichen Anweisung.

Der Hauptschliissel fiir die Anfertigung eines Huzvareshtextes

diirfte aber hauptsachlich in den Glossaren liegen, sie zeigen,

welche Fremdworter gewahlt werden mussten und welcheu ein-

heimischen Ausdriicken sie entsprachen ;
denn es konnte nicht

jedes beliebige Wort durch ein seraitisches ersetzt werden, die

Auswahl war eine conventionelle. Wenn man jetzt gewohnlich

annimmt
,
dass das Huzvaresh bios dazu bestimmt gewesen sei,

geschrieben, nicht aber gesprochen zu werden, so halte ich diese

Ansicht nicht fiir ganz richtig. Dieselben Griinde , welche man

hatte, um im schriftlichen Verkehre seine Gedanken vor Unberii-

fenen zu verbergen, konnten auch beim miindlichen Verkehre

eintreten, und hier bot das gesprochene Huzvaresh eine bequeme

Gelegenheit
,
die gemachten Aeusserungen vor Dienern und au-

dern uneingeweihten Personen zu verbergen. Aus diesem Grunde

geben uns die Glossare die Aussprache der Huzvareshworter

an (was nicht noting ware
,
wenn man statt derselben immer das

Parsiaequivalent gesprochen hatte ,
und die Parsenpriester haben

l; Gewohnlich begnugt man sich mit der Einmischung aramaischer Wor-

ter, in einzelnen Fallen grift' man auch daruber hinaus. bm den Begriff »nicht^

auszudriicken
,
bedurfte man zweier Worter, eines fiir na = oux. ein zweites

far ma = jat]. Da das Aramalschebeide Ausdriicke nicht scheidet, so entnahm

man dem Hebriiischen das prohibitive
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keinen Anstand genommen in dieser gesprochenen Form ihre

Texte an Anquetil gelangen zu lassen , wie man sich aus dessen

Papieren iiberzeugen kann. Auch. die Gewohnheit, das Huzva-

resh als Pahlavi zu bezeichnen^ diirfte so ganz jung nicht sein,

an einzelnen Stellen wird Pahlavi als ziemlich verschieden vom
Parsi genannt, das kann aber das medische Pahlavi nach der oben

angefiihrten Stelle Strabo’s nicht gewesen sein, wohl aber das

kiinstliche Huzvaresh, Um es kurz zu sagen^ das Zevareshn

oder TJzvaresh ist keine wirkliche Sprache, sondern ein Kunst-

product , welches mit unsern Gaunersprachen die grosste Aehn-
lichkeit hat, namentlich geht das jiidisch-deutsche Worterbuch

bei Ave-Lallemant , Das deutsche Gaunerthum 4^ 319 flg.) fast

ebenso weit wie die Huzvaresh - Glossare : es nimmt Pronomina

oni), namentlich aber viele Partikelii aus dem Hebraischen auf,

es iibertragt Yerba und wandelt sie deutsch ab (z. E. holchen,

er holcht, ich bin geholcht etc.) und gebraucht sie in deutschem

Sinne wie holchts = wie gehts) . Seinen Ursprung mag das Uz-

raresh , wie unsere Quellen wollen , in Sevad und in der kauf-

mannischen Correspondenz haben, welche bei der Unsicherheit

des Briefgeheimnisses das Bediirfniss fiihlte, den Sinn der Briefe

fiir Unberufene zu verbergen, in dieser Hinsicht hot eine conven-

tionelle Kimstsprache grdssere Garantien, als eine wirklich ge-

sprochene. Auch die Diplomatic fand denGebrauch dieser Kunst-
sprache niitzlich und wandte sie an, ebenso die Priester in ihren

Schriften, die gleichfalls von Unberufenen nicht verstanden wer~
den sollten. Es leuchtet ein, dass diese Kunstsprache bei Han-
delsgeschaften und diplomatischen Verhandlungen

,
auch im

miindlichen Verkehre mit Nutzen gebraucht werden konnte.

wenn auch nicht zu langen Reden
, so doch zu kurzen Mitthei-

lungen. Der Gebrauch dieser Kunstsprache endigte nicht mit

den Sasaniden, wir linden sie noch spater auf den Miinzen ta-

baristanensischer Herrscher und selbst auf den Miinzen der er-

sten Khalifen.
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ZWEITES CAPITEL.

Die er^nische Schrift.

Fur die Kunst des Schreibens haben die alten Perser zwei

verschiedene Spracbwurzeln verwendet. Schoii in den Inschriften

des Darius bezeichnet dipis eine Inschrift
,
und dieses Wort ist

von einer Yerbahvurzel dip abzuleiten ,
welche sich auch in an-

dern cranischen Sprachen in verschiedenen Ableitungen erbalten

hat. Hierher gehort vor Allem oicpbipa, m elches Wort bei Ktesias

und spatern Griechen ziir Bezeichnung der persisclien Annalen

ver>vendet wurde, aber^ wie man aus Herodot (5, 58) entnehmen

kaim^ im westlichen Asien schon friihe einBuch oder eineHand-

schrift bezeichnete. Herodot scheint zu glauben, das Wort sci

griechisch und von oecpio abzuleiten
;

diese Ansicht ist entschie-

den falsch^ es ist persisch und kommt von dip; noch jetzt bedeu*

tet bei den Persern defter ein Buch. Von der gleichen Wurzel

staramt das oben p. 584) genannte dibistan, Schreibstube^ Schule,

ferner devan oder divan, Schreibeheft, im iirmenischen Archiv,

ferner neup. divver, arm. dpir, 8chreiber. Was die Grundbedeu-

tung der Wurzel dip betrifft, so nehme icli an, dass sie identisch

sei mit skr. lip, beschmieren, so dass also skr. lipi (das Bestrei*-

chen, die Schrift) und lipikara (Tiinclier und Schreiber) hierher

zu ziehen ware. Es spricht nicht gegen diese Ansicht, dass die

Inschrift, welche Darius mit dipis bezeichnet, in den Felsen ge-

meisselt ist, weil wir wissen, dass die eingemeisseltenBuchstaben

mit Gold oder mit Farben iiberzogen wurden, es spricht aber

dafur, dass von der gleichen Wurzel auch im Neupersischen

dewar, Mauer, debaj, Brokat, abgeleitet werden muss. Ein

zweiter altpersischer Ausdruck fiir schreiben ist ni-pish, auch dieser

wird bereits von Darius gebraucht, findet sich aber auch im neu-

persischen nuvishten bis auf den heutigenTagund ist weiter west-

lich zu denSlaven gedrungen, woAVorter wie pismo, Schrift, und

verschiedene andere Worter von der Existenz einer Wurzel pish,

schreiben, Kunde geben, und selbst bei den alten Preussen sind

Worte wie peisaton, geschrieben. peisalei, Schrift, an diese Wur-
zel pish anzuschliessen. Wahrend wir demnach furSiideran zwei-

erlei Ausdriicke fiir die Kunst des Schreibens nachweisen konnen.
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sind vvir fiir Norderan nicht in der gleiclien Lage . dort koiinte

man hochstens in dem Worte nacka die Bezeichnung einer schrift-

lichen Urkunde sehen und dasselbe als Lehmvort mit arm. no3,

abschreiben ,
vermitteln, Allein diese Ableitung ist nicht sicher

und andere Worter fiir das Schreiben giebt es nicht; wo von Bii-

chern die Rede ist, wird vielmehr immer das im Gedachtnisse be-

halten (darethra' und das Hersagen (marethra) damit in Verbin-

dung gesetzt, so dass kein Zweifel ist, dass die heiligen Schriften

ursprunglich hauptsachlich durch miindliche Ueberlieferung und

Einpragung in das Gedachtniss der Schuler fortgepflanzt wur-

den. Es ware voreilig, daraus schliessen zu wollen, dass man in

Norderan in alter Zeit den Gebrauch der Schrift nicht gekannt

habe; sagt uns doch Herodot, dass Dejokes nach seiner Thron--

besteigung die meisten seiner Regierungsgeschafte schriftlich ab-

machte. Thatsache aber bleibt es, dass wir bis jetzt iiber das

Wesen der norderanischen Schrift nur A^ermuthungeii aufstellen

konnen.

In Siideran dagegen reicht unsere Kenntniss der Schrift hin-

auf bis zu den Anfangen des Achamenidenreiches, wenn wir nam-
lich die klcine Inschrift in Murghab auf den Stifter dieses Rei-

ches beziehen diirfen, wie wahrscheinlich ist Die alteste siidera-

nische Schrift liegt uns vor in den Inschriften der Achameniden-

konige; wir haben mithin den Yortheil, dass sie uns ganz in der

Form iiberliefert ist, in der sie ursprunglich niedergeschrieben

wurde. Sie ist eine Gattung der sogenannten Keilschrift, aber

eine von den librigen Gattuiigen ziemlich abweichende, ihr Sy-

stem ist das einfachste, und dieser Umstand diirfte schon fiir die

verhaltnissmassige Jugend der altpersischen Keilschrift sprechen.

In localer Beziehung ist die altpersische Keilschrift die ostlichste

Gattung dieser Schriftart. Man tindetKeilschriften der verwickel-

tern Arten als Uebersetzungen neben den altpersischen Texten,

im Norden Erans linden sich Inschriften, die nur in den ver-

wickeltern Arten geschrieben sind von noch unbekannteu Koni-
gen, sowol in Medien wie auch in Armenien, ganz besonders sind

aber die verwickeltern Keilschriftgattungen im Westen Erans zu

Hause, im Gebiete des Euphrat und Tigris. Dagegen ist noch

keine Zeile in Keilschrift ostlich von der Persis gefunden wor-

den, denn wenn Ferrier solche Inschriften in Balkh und Farah

gesehen zu haben glaubte, so haben diess spatere Nachforschuu-
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gen nicht bestatigt , uiul die Nachricht diirfte auf Irrthum beru-

hen. Diese Desclirankung der Keilschrift auf den westlichen

Theil der eranisclien Monarchic liefert den Beweis, dass die

Schrift keinenfalls von Osteu her vorgedrungen ist, eher kann sie

vom Norden , am wahrscheinlichsten aber vom AVesten her ge-

kommen seiii
, und solche Abhangigkeit des siideranischen Rei-

ches vom Norden und vom AVesten kann tins bei der Schrift nicht

auffallen^ nachdem ^yix auf andern Gebieten der Culturgeschicbte

derselben Thatsache begegnet sind. AVir wiederholen , dass der

Gcbrauch der Keilschrift durch die Perser erweist, dass sie, sowie

der ganze AVestrand Erans. in friiher Zeit bis zu einem gewissen

Grade mit der Cultur des AVestens in Babylon und Ninive innig

verbunden waren. Im Besondern jedoch macht der Anschluss des

altpersischen Keilsystems an die altern Systeme nicht unerheb-

liche Schwierigkeiten. Die altpersische Keilschrift ist die einzige,

Avelche wirklich den Namen eines Alphabets verdient, alle andem
Gattungen der Keilschrift sind Syllabare. Einzelne Eigenthiim-

lichkeiten der altpersischen Schrift machen ihren Anschluss an

die anarischen Systeme unmoglich. Es giebt Zeichen, welche

bios vor i oder u stehen. aber kein einziges, das bios vor a

stiinde; das Zeichen, hinter welchem ein a zu lesen ist, bezeich-

net aber zu gleicher Zeit aiich den vocallosen Consonanten. Diess

sind Eigenthiimlickeiten, die von den alteren Systemen bedeutend

abweichen, die fur Silbeii wie ru, ri etc. eigene Zeichen haben.

Die Buchstaben m und v sind in den altern Keilschriftsystemen

nicht geschieden, aber im altpersischen Alphabete sind sie es.

Die assyrische Schrift hat keine Zeichen fur Aspiraten , das Alt-

persische driickt in seiner Schrift wenigstens die harten Aspira-

ten besonders aus. Diese Eigenthiimlichkeiten lassen das altper-

sische Alphabet weder an die anarischen, noch an das assyrische

Syllabar anschliessen ,
dagegen zeigen sich einige Beriihrungen

mit dem Babylonischen : das ideographische Zeichen fiir Konig

(w'elches man friiher naqa lesen w^ollte) ist aus dem Babylonischen

entuommen, und im Ganzen erkennt jetzt Oppert^) neun solche

Zeichen, die mit dem Babylonischen iibereinstimmen. Diess

spricht fiir die Herkunft des altpersischen Alphabets aus Babylon,

1,. Cf. Oppert , 8ur la foi’mation de I’alphabet perse, im Journal adat.

tH74 p. 23S rig.
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und Oppeit (1. c. p. 244] glaubt^ dasselbe sei durch Kyros oder

in dessen Auftrage zusammengesetzt worden, und zwar erst nach

der Einnabme Babylons durch die Perser. Man wahlte zu diesem

Zwecke 36 Worter aus, die im Babylonischen mit Ideogrammen

geschrieben wurden, und gab jedem Ideogramme den Werth eines

einzelnen Buchstaben
;
das Alphabet wurde weiter noch dadurch

vereinfacht, dass man in der neuen Schrift nur den Winkelhaken

und den einzelnen Keil zuliess^ letzteren sowol in horizontaler

als in vertikaler Richtung
; aus 3— 5 dieser Grundelemente setzte

man die einzelnen Buchstaben zusammen^). Auf diese Weise ist

ein Uebergang von den syllabischen Systemeii zu einer Buchsta-

benschrift denkbar, es fehlt tins aber noch die Erklarung des be-

deutenden Fortschrittes
,
der die Perser veranlasste, statt der un-

behiilflichen Silbenschrift eine Buchstabenschrift zu erfinden. Es

ist iibrigens kaum anzunehmen, dass die Keilschrift die einzige

Schriftart war, deren man sich im Reiche der Achameniden be-

diente. Die Keilschrift eignet sich sehr schon zu einerMonumen-
talschrift, musste aber fiir den gewdhnlichen Yerkehr ihre Unbe-

quemlichkeiten haben, und wir konnen nicht glaiiben, dassBriefe

und Befehle (Her. J, 124, 125], oder Werke, wie die von Ktesias

erwahnten koniglichen Annalen, in Keilschrift geschrieben waren.

Es liegt sehr nahe, anzunehmen
,
dass neben dem Keilschriftal-

phabete noch ein anderes im Gebrauche war, welches man zu

Briefen und Schriftwerken verwendete. Wie dieses Alphabet aus-

sah und ob es in seinen Principien genau mit dem Keiischriftal-

phabete iibereinstimmte, konnen wir natiirlich nicht sagen, da

wir dasselbe nicht kennen; da aber im Westen neben der Keil-

schrift ein fdrmliches Alphabet vorkommt^j, so ist es wahrschein-

lich, dass die alten Perser ein solches von Babylon oder Assyrien

einfiihrten und fiir ihre Sprache verweiideten. Allerdings wird

dieses Alphabet fiir den Ausdruck der altpersischen Sprache nicht

sonderlich geeignet gewesen sein bei dem Missverbaltnisse, wel-

ches zwischen einer indogermanischen Sprache und der semiti-

schen Schrift stattfindet; aber dieses Missverhaltniss besteht die

ganze eranische Geschichte hindurch bis auf den heutigen Tag,

1 Bei Oppert 1. c. p. 242 fig. findet man eine Tabelle der babylonischen
Zeichen, aus welchen sich die altpersischen entwickelt haben durften.

2, Cf. Schrader, Die ass\risch-babylon. Keilinschriften p, 167.

/
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und die dadurch verursachte Unbequemlichkeit schien nicht

unertraglich, well man eben bios fur die Eingebornen schrieb,

vrelche die Mangel der Schrift aus ihrer lebendigen Kenntniss der

Sprache erganzen konnten.

Auf die Periode der Achameniden folgte das Reich der Far-

ther, und wir haben bereits gesagt, dass die Arsakiden ihre Miin-

zen mit griechischen Legenden in griechischer Schrift versaheii.

Wir wissen aber auch bereits , dass eine Anzahl von Miinzen uns

erhalten blieb, die aus der Zeit der Arsakiden stammen und wahr-

scheinlich von Unterkonigen herriihren, die einheimische Sprache

und Schrift tragen
; sie hat Levy benutzt, um in einer sehr dan-

kenswertheu Arbeit die eranische Schriftgeschichte in dieser

Periode zu erforschen. Die meisten der genannten ^Vliinzen kom-
men aus Hamadan, Shiraz und Kerman ‘^1 , also aus dem Suden

und ^Vesten des Reiches, und dass sie von Eraniern herriihren,

darf als bestimmt angenommen werden, da auf ihnen der Feuer-

altar erscheint, vor welchem eine betende Person steht ;
auf meh-

reren derseiben ist auch Ahura Mazda selbst abgebildet in der-

selben Weise, wie wir ihn auf den Mteren Denkmalen dargestellt

linden. x\uch das Bild des Kdnigs spricht durchaus fiir diese An-
nahme, derselbe tragt zwar nicht die aufrecht stehende Tiara des

Grosskonigs , aber doch eine eranische Kopfbedeckung , auf deii

spateren Miinzen sichtlich den Paitidana. Auf einer dieser Miin-

zen ist auch der Konig mit Scepter und Blume oder Becher ab-

gebildet, wie er auf den Monumenten von Persepolis erscheint.

Aile diese Dinge zusammen sprechen fiir die Richtigkeit der Yer-

muthung Levy’s, dass diese Miinzen von eranischen Unterkonigen

herriihren mochten ; das scheint uns auch die Wendung der ko-

nigliclien Kopfe nach rechts andeuten zu sollen, wahrend das

Bild der Grosskonige immer nach links schaut. Diese Miinzen

tragen Legenden in einheimischer Schrift, deren Zeichen dem
aramaischen Alphabete angehdren

,
wie es sich im vierten und

dritten Jahrh. vor Chr. ausgebildet hatte und auf kleinasiatischen

Denkmalen, dann auf Miinzen und Siegeln sowie auf Steinmonu-

k Cf. Levy, Beitrage zur aramaischen Munzkunde Erans und zur Kunde
der alteren Pehlevischrift in Zeitsch. DMG. 21, 421 fig. Vgl. auch Franc. Le-

normant, Etudes sur I'alpliabet Pehlvi, Journal asiat. 1S65. 2, ISO flg.

2; Levy 1. c. p. 43 S.
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menten und Papyrusfragmenten sich vorfindet, welche in Aegyp-

ten gefunden wurden . Hieraus wiirde folgen , dass die persi-

schen Unterkonige , denen diese Miinzen angehoren . diese wo
nicht unter der Oberhoheit Alexanders, so dock unter den vSeleu-

kiden schlagen liessen ,
von da hinab bis in die Zeit der Arsaki-

den
;
in dieser ganzen Periode ist also eine aranxaische Schrift in

Eran einheimisch gewesen. Inschriften mit ahnlichen Schrift-

ziigen sind aucb bei Holvan und in Khuzistan gefunden worden-)

,

sie scheinen eine Verwandtschaft mit dem nabatiiischen und pal-

myrenischen Alphabete zu haben, dock sind die vorkandenen Co-

pien nickt genau genug, um ein sickeres Ilrtkeil zu erlauben, die

Frage nack der Herkunft dieser Insckxdften muss also bis auf

Weiteres nock unentschieden bleiben. Wicktig fiir die eraniscke

Sckriftgesckickte ist eine Reike anderer Miinzen, die jlinger sind

als die oben besprockenen, aber immer nock vor den Beginn der

Sasanidendynastie gesetzt werden miissen. Sie zerfallen in zwei

Klassen , die meisten Miinzeii der ersten Klasse miissen aus nu-

inismatiscken Griinden in die Zeit des Pkraates I und Mitkri-

dates I gesetzt werden, wakrend einige andere der Zeit des Pkra-

ates IV angekoren*?diirften ^) . Von der Schrift dieser Miinzen

leitetLevy die sogenannte parthiscke Schrift ab, welche erWest-

pahlavi nennen will , sie findet sick nock auf den Denkmalen der

ersten Sasaniden, aber nicht mehr auf deren Miinzen und kommt

dann ganz ausser Gebrauch. Eine zweite Klasse von Miinzen

glaubt Levy^) in die Zeit des Vologeses II (130—149 n. Chr.)

setzen zu diirfen. Die Alphabete dieser beiden Klassen von Miin-

zen bilden nun die Vorstufe der unter den ersten Sasaniden auf-

tretenden Sckriftarten , so zwar, dass diese letzteren sick nickt

auseinander, sondern gleichzeitig und unabkangig von einander

entwickelt haben und als Gruadschrift das aramaiscke Alphabet

angeseken werden muss, welches uns auf Gewickten, Siegeln und

Gemmen aus babyloniscker
,

assyrischer und achamenidischer

Zeit entgegentritt. Aus diesem Alphabete ging zunackst die

Sckriftart hervor, die man sasanidisches Pahlavi genannt hat ,
die

1; Levy 1. c. p, 42S.

2) 1. c. p. 445.

3j Cf. Taf. II,” Nr. 1—10 bei Levy, der Nr. S. 9 in die Zeit des Fhraa-

tes IV setzt.

4) 1. c. p. 455.
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aber Levy Ostpahlavi nenneii mochteM, wahreiid die Schrift,

welche man friiher als das parthische oder persepolitanische Pah-

lavi bezeichnete, als das Westpahlavi gelten jniisste. Diese letz-

tere Schrift ist es nun
,
welch e mit den Inschriften der beiden

ersten Sasaniden ihr Ende erreicht und in spaterer Zeit nirgends

mehr gebraucht wird ; das Ostpahlavi dagegen blieb im Gebrauche

und entwickelte sich nach und nach zu der Schrift, wie sie auf

den spateren Sasaiiidenmiinzen und in den Handschriften der

Parsen sich findet. Wir siiid mit dieser Entwickelung der Schrift-

geschichte ganz einverstanden, nur gestehen wii*, dass wdr keinen

rechten Grund fiir die Bezeichnung Ost- und Westpahlavi finden

kdnnen. Ohne ableugnen zu wollen, dass sich diese Schrift schon

in sehr friiher Zeit nach Osteran verbreitet babe , wo die alteste

indische Schrift (die sogenaiinte arianische , deren Gebrauch fiir

eiiie eranische Sprache sich nicht nachweisen lasst) mit ihr zu-

sammenhangen mag , und dass die Osteranier sich derselben be-

dienten, wenn sie et^vas schrieben, so miissen wir doch festhalten,

dass kein Heweis dafiir vorliegt , dass jene Schrift vorzugsweise

in Osteran gebraucht wurde oder gar von dort aus sich nach

Westen verbreitete. Nach unserer Ueberzeugung kann auch hier

die Scheidung des Nordens von dem Siiden eintreten, das soge-

nannte Westpahlavi war im Norden. in dem Gebiete der Farther,

vorzugsweise verbreitet
, es erlosch bald nach dem Sturze der Ar-

sakidendynastie, weil mit der Herrschaft der dem Siiden entstam-

menden Sasaniden der im Siiden gebrauchliche Ductus der Schrift

[das sogenannte Ostpahlavi) die Oberhand behielt. Das Wich-

tigste an der Sache ist
, dass ein wesentlicher Untersehied zwi-

schen beiden Schriftarten nicht bestaud und beide ihren unzwei-

felhaften Ursprung im semitischen Westlande hatten. Aus diesem

Grunde fehlt auch alien diesen Schriftarten die genaue Vocal-

bezeichnung, weil sie bios die drei Zeichen fiir a, i, u vorfanden.

1st schon dieser Mangel an Genauigkeit sehr storend bei einer

indogermanischen Sprache ,
weil sich die Yocale nicht mit der

Sicherheit erganzen lassen ,
wie in den semitischen Sprachen

, so

wuirde die Schrift in spaterer Zeit noch vei’wickelter , indem man
von der Zeit Qobads I anfangend vielfach Ligaturen erfand , in

welchen 2—3 Consonanten zu einem Ganzen vereinigt sind. Ich

1) Levy L c. p. 450.
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will die von Westergaardi) ausgesprochene Ansicht, dass sich

unter diesen Ligaturen wiUkiirlich erfundene Zeichen befinden,

nicht ganz verneinen, im Ganzen aber scheint mir die Entstehung

derselben auf naturlichem, geschichtlichemWege sehr wohl denk-

bar. Es war eben eine fliichtig geschriebene, aber fiir das Auge

nicht ungefallige Currentschrift , und die Unbequemlichkeiteu,

iiber welche wir zu klagen haben , waren fiir den Eingebornen,

welcher die Sprache verstand, nicht in gleichem Masse vor-

handen 2)

,

Nach unserer Ueberzeugung hat Levy das Richtige getroffen,

wenn er das sogenannte Zendalphabet ,
die Schrift, mit welcher

das Avesta in unseren altesten Handschriften geschrieben ist, aus

der siideranischen Schrift [Ostpahlavi] ableitet^] . Mehrere der

Buchstaben in beiden Alphabeten sind ganz dieselben , und eine

ganze Reihe der eigenthiimlichen Zeichen des Avestaalphabetes,

die Aspiraten, lassen sich ohne Schwierigkeit als Entwickelungen

des siideranischen Alphabets nachweisen. Die charakteristische

Eigenthiimlichkeit des Avestaalphabetes liegt in der Bezeichnung

der Vocak; hier w^erden nicht bios die matres lectionis geschrie-

ben, sondern sammtliche Yocale, auch die kiirzesten, ausgedriickt

und mit den Consonanten in Reihe und Glied gestellt, ganz so

wie es in unseren europaischen Alphabeten der Fall ist. Diese

Eigenthiimlichkeit unterscheidet das Avestaalphabet von alien

iibrigen Alphabeten Erans und Asiens iiberhaupt; denn nicht bios

nach dem Systeme der alteren parthischen und sasanidischen

Alphabete ,
auch nach dem der Keilschrift sowie der arianischen

Schrift ist diess nicht der Fall, die erstere bezeichnet nur die ma-

tres lectionis, die letztere setzt wenigstens die Vocale nicht auf

gleiche Stufe mit den Consonanten, sondern bezeichnet sie an

1) Zendavesta 1, 20.

2) Auch fiir die Schrift, welche wir hier als die siideranische bezeichnet

haben
,

ist der Name Uzvars oder Huzvaresh im Gebrauche. Eine oft ange-

fiihrte Stelle eines Parsenbuches (vgl. meine Huzv. gramm. p. 22) bezeichnet

Uzvars ausdriicklich als eine Schrift, und zwar als die Schrift von Sevad.

Diese Angabe lasst sich mit den oben gegebenen Ausfiihrungen leicht verei-

nigen.

3) Cf. 1. c. p. 460. Anderer Ansicht ist indessenLepsius, der in der zwei-

ten Auflage seines Standardalphabets p. 120 das Avestaalphabet fiir das altere

halten will
,
aus dem erst zur Zeit der Sasaniden die gebrauchlichen Pahlavi-

alphabete reducirt worden seien.
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diesen. Nur ein einziges asiatisches Alphabet hat dieselbeii

Eigenthiimlichkeiten wie das Avestaalphabet
, das armenische,

dessen Entstehungsgeschichte wir bereits oben (p. 732) erzahlt

haben. Es ist unsere Ueberzeugung^ dass auch das Avestaalpha-

bet nicht alter ist als das armenische , vielleicht dass es sogar mit

demselben in einem gewissen Zusammenhange steht. Diese An-
nahme wiirde iins in die Zeit nach Shapur II verweisen: in der

Gestalt, in welcher uns das Alphabet vorliegt, kann es jedoch

kaum so alt sein, es muss erst etwa z^Yischen 500—600 n. Chr.

gesetzt werden, wenn es alter ist, so muss es Wandlungen erfah-

ren haben, von welchen wir jetzt nichts mehr wissen. Der Zweck,

den man durcli die Feststellung dieses Alphabetes zu erreichen

suchte, kann kein anderer gewesen sein, als dass man dem Leser

moglich machen woUte, die Texte genau so zu lesen, wie sie ge-

lesen werden mussten, es ist wahrscheinlich , dass man dabei be-

sonders Personen im Auge hatte , welche Texte offentlich vorzu-

lesen batten und bei der Unvollkommenheit der gewbhnlich

gebrauchten Schriftarten in der Eile leicht fehl greifen konnten

;

weniger war es wol die Absicht, durch eine klare, deutliche

Schrift dem Verstandnisse der Leser zu Hiilfe zu kommen. Es ist

mir darum wahrscheinlich
, dass die Erfinder dieser Schrift in

erster Linie die Yorleser der heiligen Schriften im Auge batten,

da in der That bei dem lauten Lesen derselben auf Genauigkeit

viel ankam (cf. Yc. 19, 6 fig.) . Man wiirde indessen irren, wenn
man annehmen wollte

, es sei diess der ausschliessliche Zweck
der Avestaschrift gewesen , nichts deutet darauf bin , dass die-

selbe jemals eine heilige gewesen sei. Denn erstens finden wir,

dass die Parsen durchaus nicht strenge darauf halteii . dass das

Avesta mit der Avestaschrift geschrieben werde
,
man verwendet

auch die neupersische Schrift zuweilen. und in neuerer Zeit ist

das ganze Avesta, ausserordentlich haufig aber das Khorda-Avesta

in Guzeratischrift gedruckt worden. Zweitens wird die Avesta-

schrift auch in Werken, welche mit Pahlavischrift geschrieben

sind, nicht selten gefunden um einzelne Worter wiederzugeben,

meistens wol solche, w elche man aus irgend einem Grunde be-

sonders deutlich machen wollte. Ebenso findet man in Pahlavi-

glossaren die Avestaschrift nicht selten dazu verwendet, um die

Aussprache der Pahlaviw brter zu bezeichnen. Als dritten Grund
kann man endlich noch hinzufiigen, dass die Avestaschrift w*ahr-
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scheinlich mehr Zeicheu besessen hat, als zur Wiedergabe des

Avestatextes nothig siixd, ein Umstand, mit welchem wir uns so-

gleich naher zu beschaffcigen haben werden. Die Avestaschrift,

welche wir in den altesten Handschriften des Avesta finden sowie

in den spateren indischen Handschriften, welche nach diesen al-

teren Mustern gefertigt sind , ist in ihren Ziigen etwas verschie-

den von der Schrift der Handschriften, welche aus Yezd iind Ker-

man stammen i)
, Die Unterschiede sind indessen unerheblich

und , Kleinigkeiteii abgerechnet , vieileicht bios aus kalligraphi-

schen Kiicksichten entstanden.

Bisher haben wir die Geschichte der eranischen Schrift aus

den Denkmalen zu entvvickeln gesucht , die uns geblieben sind,

indem wir allmffig von der altesten Zeit bis zur spateren fort-

schritten. Es sind uns indessen einige Notizen iiber alteranische

Schrift auch bei einigen muhammedanischen Schriftstellern ge-

blieben , welche sich mit deii Alterthiimern Erans beschaftigten,

unter welchen der gelehrte Verfasser des Fihrist einen hervorra-

genden Platz einnimmt. Selbstverstandlich beziehen sich diese

Notizen zumeist auf die spatere Sasanidenzeit
, sie zeigen uns aber

doch , dass wir auch diese Periode nichts weniger als vollstandig

liberschauen. Dass die verschiedenen Schriftartcn, von welchen

gesprochen wird , ebenso viele Systeme darstellen
, ist nicht an-

zunehmen; maiiche dieser Schriftarten mogen sich nur durch

Aeusserlichkeiten von einander unterschieden haben, ahnlich wie

in der neueren Schrift etwa Taaliq und Shikeste sich unterschei-

den, in einigen Fallen macht aber die grosse Verschiedenheit in

der Zahl der Zeichen doch nothig^ eine Verschiedenheit des Sy-

stems anzunehmen. Die Zahl der Alphabete wird von dem Ver-

fasser des Fihrist auf sieben angegeben, gewiss nicht zufallig;

auch bei den Parsen finden wir die Nachricht^), dass Tahmurath
mit der Kenntniss von sieben Schriftarten begabt war, w'elche

Kenntniss dann auf Yima iiberging; auch sonst ist die Zahl sie-

ben bei den Eraniern eine heilige Zahl. Voran stellen wir das

Alphabet des Manx, welches wol eines der altesten unter den von

I) Man findet diese Schriften in meiner altbaktrischen Grammatik p. 7. 8.

Die kleine Verschiedenheit scheint mir ubrigens gegen die Annahme zu spre-

chen, dass unsere alten Handschriften aus Yezd stammen.

2; Cf. meine Parsigrammatik p. 139.



IL Die eranische Schrift. 769

Fihrist geiianiiten Schriftarteii sein wird. Dass Alani ein eigenes

Alphabet gebildet habe ,
wird uns von mehreren Seiten berichtet

imd ist darum nicht zu bezweifeln; wahrscheinlich wiinschte Mani

nicht, dass seine Schriften von Unberufenen gelesen ’vvurden, und

schrieb sie darum mit einem Alphabete ,
das nur seinen Schiilern

bekannt war; dasselbe wird sich jedoch mehr durch die Form der

Fuchstaben als durch sein Wesen von anderen eranischen Al~

phabeten unterschieden haben. Ueber die Zahl der Zeichen die-

ses Alphabetes gehen aber unsere Nachrichten auseinander : wah-

rend Epiphanius ^
i versichert^ das Alphabet des IMani habe 22 Zei-

chen gehabt^ nach der Art der syrischen Alphabete^ behauptet der

^"erfasser des Fihrist, dass es mehr Zeichen gehabt habe als das

arabische Alphabet, mithin mehr als 2S Zeichen
;
nur eine Schrift-

probe wiirde bier Aufklarung verschalFen konnen. Ein zweites

wichtiges Alphabet ist dasjenige, welches der Verfasser des Fih-

rist mit Din defterih bezeichnet, dasselbe diente

zur Schreibung des Avesta , wie auch sein Name sagt. Masudi,

der uns einige weitere Nachrichten mittheilt, sagt, dasselbe habe

60 Zeichen gehabt und sei nicht bios zum Aufschreiben des Avesta

verwendet worden ^; . IJnser Avestaalphabet zeigt nur 48 verschie-

dene Zeichen, man wiirde dasselbe unter gewissen Eedingungen

fill* identisch mit unserm Alphabet halten konnen, sei es dass man
annimmt, dass jetzt verschiedene Euchstaben, Avelche urspriing-

lich vorhanden M'aren, in unsern Texten nicht mehr unterschie-

deii werden ^
,
oder auch, indem man Gewicht auf den Ausspruch

Masudis legt, es sei dieses Alphabet nicht bios zur Schreibung

des Avesta verwendet worden, die noch iibrigen 12 Zeichen hat-

ten dann zu der Wiedergabe von Werken gedient, die nicht in

der Sprache des Avesta geschrieben waren. Eine dritte Schrift-

1) Epiphanius adv haeres. 2, G29 ed. Patav. o’jto; i 6 Mav'/;?)

ota'xopou; Miav fX£v ioapi&txov eWoat 66o GTor/citu'; tcjv ‘acltol tTjV

CTOtyeioiatv ot’ dXcpapTjxtuv c’jyx£i{ji.£vrjV. XpcovTcti yap oi “Xsiaxot xa»v UEpawv txsTd

llepot'itd axotysla '-ital T^)X6p<p ypapip-axL, wausp r:ap’ i^piTv TToXXd lOvr^ toi; EXXrp

vt7.or; Xi/pTy/xai.

2; Cf. Lepsius, Das urspriingliche Zendalpbabet Berlin 1863) p. 338,

Masudi 2, 124. Fihrist 1, 1^ ed, Fliigel.

3; Diess ist die Ansicht von Lepsius, welcher das Alphabet zu erganzen

siiclit. Seine Ansicht findet allerdings Stutzen in den Ueberlieferungen der

Parsen.

Spiegel, Erin AUerlhuni5.kunde, HI.
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art, welchederFihristKashtaj nennt, soli aus 28 Zeichen

besteheii und auf Siegeln, jMiinzen etc. aiigeweiidet worden seiii

;

es mag dlese Schrift so ziemlich mit der alteren Sasanidenschrift

identisch gewesen sein, diese zablt mit den in ihr gebrauchlichen

Ligaturen 24 Zeicheni), und es ist leicht moglich, dass uns

einige Zeichen uicht bekannt geworden sind. Nur wenig davon

verschieden war wol die vierte Schriftart, welche der Fihrist-

Halbkashtaj nennt ;
die Zahl der Zeichen war die

gleiche, man schrieb damit philosophische und medicinische

Werke; wahrscheinlich war die Verschiedenheit dieser vierten

Schriftart von der dritten nur durch das verschiedene Material

bedingt, welches man zum Aufschreiben der Bucher verw^enden

musste. Um so verschiedener ist die fiinfte Schriftart, w elche der

Fihrist mit dem Namen Yish-debirih Yiel-

schrift bezeichnet, weil sie nicht w'eniger als 365 Zeichen hat; in

dieser Schrift, sagt er, habe man die Geheimnisse der Physiogno-

mie etc. aufgezeichnet. Zu einer Geheim schrift stempelt diese

Schriftart die grosse Menge der Zeichen, die wdr jedenfalls an-

nehmen mlissen , selbst wenn wur die Zahl 365 nicht als ganz

authentisch betrachten. Welcher Art diese Zeichen gew esen seien,

mochte man gerne wissen, aber die Kiirze der Nachricht erlaubt

keinen Schluss
;
es ist moglich, dass der Yerfasser des Fihrist von

ahnlichen Zusammenziehungen sprechen will, wie sie in der oben

beschriebenenHuzvareshschrift vorliegen
; es ist aber auch moglich,

dass sich aus der alten Zeit eine mit den verwdckeltern Arten der

Keilschrift verwandte Silbenschrift bis in die Zeit der Sasaniden

erhalten hatte. Weit einfacher ist die sechste Schriftart Raz-

sahrih (?) d. i. Geheimschrift. Sie w ar eine doppelte

und bestand je aus 25 als aus 40 Zeichen, Naheres konnen wur

iiber sie um so weniger sagen^ als allem Anschein nach Ibn Mu-
qaffa selbst sie nicht gesehen hat. Das Gleiche gilt von einer

Schrift, die er Shah-debirih bU;] oder Kruiigsschrift nennt

^und die mit der vorigen sehr verw^andt sein muss. Endlich die

siebente und letzte Schriftart heist Name-debirih d. i.
\ "v- /

Brief" oder Buchschrift
;
daneben steht die Notiz, dass Einiges in

der alten syrischen Sprache geschrieben werde und man es auf

1/ Cf. Mordtmann, Zeitschr. DMG. S. Taf. 5.
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persisch lese. Diess ist iiicht viel verschieden von dem ,
was der-

selbe Schriftsteller voin Zevareshn gesagt hat ^
. Allein diese

Schrift soli nur 33 Zeichen habeii , es ist nur von einfachen Zei-

chen in ihr die Rede mid nirgends werden Contractionen er-

wahnt.

DEITIES CAPITEL.

Die alteranische Literatur, Das Avesta.

Die Denkmale des siideranischen Zweiges^ die noch erhalten

warden, bestelien einzig und allein in den Inschriften der Acha-

menidenkonige ; da uns die Regierungszeit der einzelnen Kdnige

bekannt ist. so konnen wir anch die Zeit der Abfassung derselben

annahernd bestimmen. Die Vergleichung mit den altereii In-

schriften Ninives und Babylons zeigt, dass die Form der altper-

sischen Inschriften nicht in Eran entstanden, sondern der assyri-

schen nachgeahmt ist. Ueber ihren Inhalt ist wenig zu sagen, die

meisten beziehen sich nur auf die Griindang irgend eines Bau-

werkes, eine Ausnahme machen bios die Inschriften des Darius I,

welche wichtige historische Notizen geben,;dazu noch einige an-

dere Bemerkungen von Interesse, auf die wir unten wieder zu-

riickkommen miissen. Andere geschriebene Denkmale der alten

Perser sind uns nicht geblieben, doch wissen wir, dass solche vor-

handen waren, wenigstens nennt uns Ktesias konigliche Annalen.

aus welchen er selbst geschopft haben will. DerVerlust dieses

Werkes ist jedenfalls zu bedauern, wenn man auch bei der be-

kannten Neigung der Perser zu Lebertreibungen vermuthen muss,

dass das Werk fiir die Sagengeschichte vun grdsserer Bedeutung

gewesen sein wiirde als fiir historische Thatsachen. Ein grosser

Theil des in den kdniglichen Annalen enthaltenen Stoffes ist uns

sicher in dem Konigsbuche des Firdosi erhalten, wenn auch

schwerlich in der urspriinglichen Form. Dass ein Theil dieser

Annalen auf Befehl des Ardashir I vernichtet wiirde, und zwar

1) Vgl. hierzu Fihrist 1, 14 flg. ed Flugel.

40 *
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gerade derjenige Theil
,

der fiir uns der wichtigste %Yare
,
geht

aus der oben (p. 193 not.) mitgethcilten Nachricht des MasMi
hervor.

Die umfangreichsten Denkmale alteraniscber Literatur siud

dem norderaiiiscben Zweige zuzutheilen, und ihr Alter werden wir

nun zu uiitersuchen haben. Ein solches Unternehmen mag Vielen

iiberflussig erscheinen^ da man nicht selten die Behauptung hbrt,

das Alter derselben sei bereits crwiesen durch die vergleichende

Spracbwissenschaft. Ehe wir uiitersuchen^ ob diese Yersicherung

riclitig ist , Tverden wir zuerst fragen miissen
^ ob denn die ver-

gleichende Sprachwissenschaft iiberhaupt in der Lage sei, einen

solchen Beweis liefern zu konnen ? Betrachten wir die Sache

etwas naher, sehen wir uns vor Allem den Titel einer verglei-

chenden Grammatik an. ^Yir finden, dass Bopp sein grosses

Werk giebt als eine vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send,

Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Altslavischen, Gothi-

schen und Deutschen, und nicht viel anders Schleicher, welcher

ausser der indogermanischen Ursprache das iVltindische
, Altera-

nische, Altgriechische , Altitalische
, Altkeltische

,
Altslavische,

Litauische und Altdeutsche aufgenommen hat. Fragt man nun
die Linguisten

,
w^arum gerade diese Sprachen verglichen werden

und keine anderen, so wird man ziemlich eiiistimmig die Antwort
erhalten ; weil alle diese Sprachen Schwestersprachen sind, aus

welchen man dann durch Yergleichung die indogermanische Ur-
sprache abstrahiren kanii. Wir sind befriedigt; aber, so fragen

wir weiter, folgt daraus, dass alle diese Sprachen Schwester-

sprachen sind, dass ihre Literaturen zu gleicher Zeit existirten ?

sind die Denkmale des Altlateinischen so alt als Homer, die des

Altkeltischen so alt als die zwolf Tafeln t Ein Blick auf die vor-

handenen Literaturen zeigt, dass diess nicht der Fall, dass das

Alter der indogermanischen Literaturen vielmehr ein ausser-

urdentlich verschiedenes ist. Niemand wird das Deutsche wie es

Luther schrieb
,
zu den Schwestersprachen des Sanskrit zahlen,

es gehort nicht einmal zu den altesten deutschen Tochtersprachen,

gleichwol ist Luther die Quelle fur die altpreussische und einen

grossen Theil der litauischen Literatur, deren Sprache man mit

Fug zu den Schwestersprachen des Sanskrit zahlt. Wollte man
die Sprache zum alleinigen Massstab nchmen, so wiirde man den
kleinen Katechismus Luthers fiir junger halten miissen, als die
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altpreussische Uebersetzuiig desselben. Hieraus folgt, dass das

linguistische Alter einer Sprache nicht massgebend ist fiir das

Alter der in ilir geschriebenen Literatur. Wie man sieht
, kann

die Sprache in einem Lande ziemlich verandert sein, wahrend sie

in einem benachbarten in ihrer Urspriinglichkeit erhalten bleibt.

So darf denn auch das linguistische Alter der norderanischeii

Sprache nicht als ein Grund benutzt werden
, um das Alter der

norderanischen Literatur zu bestimmen
,

das linguistische Alter

der Sprache wiirde auch bestehen bleiben
,
wenn sich erweisen

liesse , dass die Literatur eine ziemlich junge ist
,

es kdnnte sich

eben die Sprache Xorderans ziemlich lange in ihrer Urspriinglich-

keit erhalten haben. Dazu kommt aber noch ein Anderes. Nie-

mand wird ein Buch darum fiir sehr alt halten^ weil es lateinisch

geschrieben ist. Wir %vissen sehr wohl, dass das Latein noch lange

geschrieben wurde und noch geschrieben wild, nachdem die

Sprache schon langst ausgestorben ist. Aehnliche Falle linden

sich auch in Asien, wir diirfen nur an das Sanskrit erinnern, wel-

ches eine reiche Literatur erzeugte, nachdem es schon langst nicht

mehr lebende Sprache war, in Eran kann es ahnlich gew esen sein.

Wir machen diese Bemerkungen nicht, um von vorn herein ge-

gen das Alter der zu untersuchenden Schriften Verdacht zu er-

wecken ,
wir betonen diess nur

,
weil es nothig ist bei Untersu-

chungen iiber das uns unbekannte Alter eines Schriftw^erkes alle

Moglichkeiten unparteiisch zu erwagen und sich nicht von vorne

herein durch eine vorgefasste Meinung bestimmen zu lassen.

Es ist nicht sehr lange her, seitdem das Avesta in Europa

bekannt ist. Man verdankt die Kenntniss von diesem Buche der

beriihmtea Reise Anquetil du Perrons (1754— 61), deren Frucht

eine im Jahre 1772 erschienene Uebersetzung des Avesta war.

Das Buch wurde nicht mit ungetheiltem Beifalle aufgenommen,

sondern hat zunachst eine Reihe von Bedenken und AngrifFen

auf seine Echtheit hervorgenifen. Es ist in unserer Zeit nicht

mehr nothig auf diese Angriffe naher einzugehen, da sie nun

als beseitigt gelten kbnnen und kein Mensch mehr bezw^ifelt,

dass wir es mit einem wirklichen
,
nicht init einem untergescho-

benen Buche zu thun haben; am raeisten hat zur Erreichuiig

dieses Resultates der Nachw^eis beigetragen, dass die Aussprliche

des Avesta sehr schon zu den Nachrichten stimmen
,
welche uns

die classischen Schriftsteller iiber die Zustande des alten Eran
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ilberliefert haben , und wir haben uns selbst in den friihern Eii-

chern von der Wabrheit dieser Behauptung iiberzeugen konnen.

Aiiqiietil hat auch zuerst eine Sammlung von Handschriften des

Avestatextes nach Europa gebracht ieinzelne Handschriften wa-

ren schon friiher nach England gekommen
, aus denen man sich

diirch eigene Anschauung iiber dieses Buch unterrichten konnte.

Spatere Eeisende wie Bask und de Guise waren so gliicklich,

noch andere und altere Handschriften hinzufiigen zu konnen. Die

altesten der vorhandenen Handschriften stammen aus dem Jahre

lo23 n. Chr._, Xotizen von einigen andern^ die wir nicht mehr

besitzen^ fiihren uns bis in die Jahre 1258 und 1186 zuriicki). Es

ist diess kein hohes Alter fur die Handschriften eines Werkes,

welches sich riihmt bis in die graue Yorzeit zuriick zu reichen,

es fehlen fiinf Jahrhunderte, um nur bis an den Schluss des Sa-

sanidenreiches zu gelangen und siebzehn Jahrhunderte bis zu den

Anfangen der Achamenidenherrshaft. Gleichwol hat man nie

bezweifelt
, dass diese Schriften ein bedeutend hoheres Alter ha-

ben als] ihre Handschriften. Zur Zeit als unsere altesten Avesta-

handschriften geschrieben wurden, waren die beiden Schriftarten,

in welchen sie aufgezeichnet sind, langst durch die arabische Schrift

verdrangt ; es sind die in ihnen gebrauchten Schriftsysteme die-

selben
, die wir oben der zweiten Halfte der Sasanidenzeit zuge-

wiesen haben^ und bis in diese Zeit werden diese Schriftwerke

also gewiss zuriickgehen
,
denn es ist kein Grund fiir die Wahl

jener Schriftarten denkbar, als dass sie eben dam als im Gebrauche

wareUj als diese Werke niedergeschrieben wurden. Der Gebrauch

einer Schrift aus der zweiten Halfte der Sasanidenperiode schliesst

aber die ^Mbglichkeit nicht aus, dass das Avesta bedeutend alter

sein konne, es mag friiher in andern Schriftarten geschrieben ge-

wesen sein, ehe man es der unter den Sasaniden geltenden Schrift

anpasste ; es ist auch sehr wohl denkbar, dass das Buch eine Zeit

lang miindlich fortgepfianzt wurde, ehe man dasselbe nieder-

schrieb. Was durch die Entersuchung der Schrift als eine blosse

Mogliehkeit erscheint, das wird durch Untersuchungen iiber die

Sprache zur hohen Wahrscheinlichkeit erhoben. Es ist kein
Zweifel, dass der Text des Avesta in der alteranischen Sprache
niedergeschrieben ist^ die wir friiher als nordeianisch bezeichne-

1; Ct. Y estergaard, Zendavesta 1. 15.
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ten und deren Erldschen wir urn die Zeit von Chr. Geb. ansetzen

wollten. Bis in diese Zeit M’erden also die Avestaschriften zum
Mindesten zuriickgehen miissen, falls v ir nicht annehmen wol-

len , sie seien von gelehrten Priestern in einer ausgestoxbenen

Sprache gescbrieben worden; sie miissen sogar weit alter sein,

wenn sie sind, was sie zu sein vorgeben : Ausspriiche des alten

lleligionsstifters Zaratbustra. Ob auch dieser Ansprncb begriin-

det sei, werden wir nun durch Priifung der aussern Zeugnisse

und der innern Griinde zu untersuchen haben.

xAnquetil hat das Buch bei uns unter dem Namen Zend-

Avesta eingefiihrt, und in der That wird es unter diesem Titel

haufig von muhammedanischen Schriftstellern erwahnt^ leichte

Verschiedenheiten abgerechnet^ welche schon Hyde gesammelt

hath. In den Schriften der Mazdayacnas dagegen, die Uebersez-

zung des heiligen Textes mit eingeschlossen, findet sich gewohn-

lich umgekehrt Avesta und Zend gebraucht^ und letzteres Wort
durch Erlauterung, Conimentar crklart; wir werden spater sehen^

dass diese Auffassung vollkommen richtig ist. Was das Wort
Avesta betriift, so wird dasselbe leider nur umschrieben ; es ist

kein Zweifel, dass das Wort den Text der heiligen Schrift be-

zeichnen soll^ aber die genaue Bedeutung des Wortes, wie auch

die Etymologic ist zAveifelhaft
, es diirfte diese Bedeutung eine

allgemeine, etwa Gesetz, gewesen sein 2
,; die neuern Parsen in

ihren Schriften gebrauchen das Wort sowol fiir den Avestatext

im Ganzen
,
als auch fiir eine kiirzere Stelle des Urtextes. Bis

jetzt lasst sich das Wort Avesta nur in den neueranischen Spra-

chen belegen; eine bedeutende Stiitze wiirde das Alter des Wor-
tes erhalten, wenn wir dasselbe, wie Oppert will ^

^ von dem alt-

persischen abas ta Bh. 4, 64) ableiten diirften. Dass dieses Wort

1 ' Hyde, Hist. rel. vet, Pers. p. ’S61. Firdosi gebraucht im ersten Theile

seines AVerkes Esta und Zend, im zweiten Zend und Est 3

Huzvaresch lautet das Wort Apestak, bei Bar Bahlul Abestogo, erbehauptet,

es sei in sieben Sprachen gescbrieben worden : syrisch
,
persisch, armenisch,

seistanisch, merviscb, griechisch und hebraisch.

2' Ygl. dieUntersuchungen von Harlez, Note sur le sens des mots Avesta-*

Zend, im Journ. as. Dec. 1 ST6
, p. 4&7 fig. Das Wort findet sich awacta und

awicta gescbrieben, die erstere Scbreibart scbeint die gewohnlicbere zu sein.

3i Journ. as. Mars 1S72, p. 293. Er bait das AVort fur abgescbliffen aus

abakbsta- ce qui est statue, la loi.
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wirklich Gesetz oder etwas Aehnliclies bedeutete
,
geht aus der

assyrischen Uebersetziing des Wortes deutlich hervor, aber laut-

liche Schwierigkeiten hindern bis jetzt die Yermittelung init deni

Worte Avesta. Thatsaclie ist jedenfalls^ dass die norderailischen

Texte selbst kein dem Ausdrucke Avesta entsprechendes Wort

zeigen ^ sie sprechen vom mazdayacnischen Gesetze daena maz-

dayaciiis); das Wort daena (in den neueren Sprachen din) scheint

das Gesetz oder die Religion im weitesten Umfange zu bezeich-

nen. Eingeschrankter ist der Ansdruck manthro cpento, welches

ganz dem Ausdrucke ))heilige Schriftw zu entsprechen scheint.

Endlich findet sich einmal ^Yc. 9, 73) der Ausdruck nacka, den

die neueren Sprachen in der Form nosk aufgenommen haben

und darunter eine Abtheilung der heiligen Schriften versteheii.

Schon die altesten und zuveiiassigsten unter den Muhammeda-
nern, welche von eranischen Dingen sprechen, zeigen^ dass sie

unter Avesta nicht bios die Schriften verstehen , welche wir jetzt

mit diesem Ausdrucke benennen. Hamza 'p. 64) nennt das Ruch
Abesta und erzahlt aus ihm die Geschichte des Gayomaratau,

welche in unserm Avestatexte nicht zu hndeii ist, Masudi (2, 125)

schatzt es mit seinen Commeiitaren auf 12000 Hande, an einer an-

dernStelle (Quatremere, Journ. des Sav. 1840, p. 4l3j sagt er, dass

es aus 2 1 Abschnitten bestand, von denen jeder 200 Rlatter hatte,

es sei auf 1 2000Kuhhaute geschrieben gewesen. Damit stimmcn

auch die Berichte der Parsen iiberein. EineNotiz, die erst aus der

Mitte des 17. Jahrhunderts stammt und in den Rivayets erhalteii

ist^), aber als unverdachtig erscheint, zeigt uns, dass selbst unter

den Sasaniden noch weit mehr Schriften vorhanden gewesen seiii

miissen, als wir jetzt besitzen. Auch in dieserNotiz wird die Zalil

der Nosks auf 21 angegeben, was zunaciist eine theologische

Spielerei ist, denn diese 21 Theile werden den 21 Worten des

Ahunavairyagebetes gleichgesetzt
; aber diese Spielerei ist ganz

im Geschmacke der Zeit, wir haben oben gesehen, dass auch
Mani 22 Bucher je nach den 22 Buchstaben des syrischen Alpha-
bets geschrieben hat. Die 21 Nosks wareii nun nach den Anga-
ben der Perser die folgenden: 1) Setud yesht, Lobgesange auf

die hdchsten Geister in 33 Capiteln, 2 Setiidger, iiber die guten

1; Cf. Fragmens relatifs a la religion cle Zoroastre ]). 11 flg. undVullers,

Fragmenle p. 15 fig.
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Werke 22 Capitel, 3; Veliislit Mauthre, vom heiligen Worte 22 Ca-

pitel, 4) Bagh, von den Gottern 21 Capitel, o' Duazda Hamast,

von der Erde, dem Wasser, den Baumeii und Thieren 32 Capi-

tel, 6) Nadir, vom Himmel und den Sternen 35 Capitel, 7, Pa-

cem, von den reinen und unreinen Tliieren, sowie von der Feier

der grossen Feste 22 Capitel, S Ratashtai, von den Konigen und

den Priestern, von den reinen und den unreinen Thieren, 5o Ca-

pitel, 9) Beresh, von denGesetzen, nach v elchen dieKonige und

Richter zu urtheilen haben, 60 Capitel, 10) Kesheksire, von der

Tugend und der Weisheit 60 Capitel, 11) Vislitaspshah, von der

Herrschaft und der Bekehrung des Konigs Vistacpa 60 Capitel,

12/ Khesht, liber Ackerbau, Pflanzung der Baume, die Pflichten

der Priester und Laien, von den Standen 22 ('apitel, 13) Sefend,

von den heiligen Wissenschaften
,
den Lehrern, den Schiilern,

von den Wundern Zarathustras 60 Capitel, 14) Jeresht, vom

Leben des Menschen von seiner Geburt bis zum Tode 22 Capi-

tel, 15) Baghan Yesht, Loblieder 17 Capitel, 16) Neyarem, Vor-

schriften des Erlaubten und Nichterlaubten 54 Capitel, 17 Aspa-

rom, die Lehren der Medicin und Astronomic 64 Capitel, IS) Da-

vaseriijed, die Lehre von den Thieren und deren Behandlung

65 Capitel, 19) Askarem, Civil- und Criminalrecht 52 Capitel,

20) Vendidad, Vorschriften zur Entfernung der L nreinheit *22 Ca-

pitel, 21) Hadokht, von der Sehopfung 30 Capitel. Die meisten

dieser hier genamiten Schriften beziehen sich auf die Theologie

und Moral, zwei (6. 17) aufAstrologie, eine andere '14 auf Natur-

Mussenschaft, mehrere miissen zur Rechtswissenschaft gerechnet

M'erden (S. 9. 18. 19;. Nur einer dieser Nosks ;20) stimmt mit

einem der uns erhaltenen Bucher iiberein; bei dem fragmentaii-

schen Charakter unserer Avestatexte mogen aber diese sehr wohl

als einzelne Abschnitte aus den oben genanuten Buchern genoin-

men sein. Noch eiii wichtiges Zeugniss aus der Sasanidenzeit

miissen wir hier beifugen. Elisaeus (p. 253, ed. ^ en.) redet von

einem eranischen Priester, der seiner Gelehrsamkeit wegen den

Xitel Hamakdeii (d. i. das gauze Gesetz besitzend) erlialten

hatte. )>Er wusste den Ampartkash, er liatte den Bojpayit gelernt,

er hatte (d. i. er kannte das Pahlavi- und Parsigesetz, denn diese

fiinf Grade ^) umfassen das ganze magische Gesetz. Aber ausser-

1 Langlois iibersetzt das betreffende armtniscbe Wort kesht, mit deg:e.
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dem giebt es noch einen sechsteii^ den man Mogpet nennt.« Was
uiis diese venvorrene Stelle >vertbvoll macht, ist ^yeniger, dass

zwei uns sonst unbekannte Religionsschriften der Eranier ge~

iiannt werden
;

als vielmehr der Umstand ^ dass man schon zur

Zeit des Elisaeus zwischen einem Pahlavi- und einem Parsi-Ge-

setze unterscbied. Wir werden nicht irren, wenn wir unter dem

erstern Schriften verstehen^ die aus demNorden Erans^ unter dem
letztern solche, die aus dem Siiden Erans stammen. Im Uebrigen

zeigt auch diese Stelle, dass damals, unter Yezdegerd die era-

nischen Religionsschriften nicht auf den geringen Umfang be-

schrankt waren, Avie diess mit dem jetzigen Avesta der Fall ist,

Nur allmalig werden diese Schriften untergegangen sein ^ die al-

ien Uebersetzer des Avesta kannten noch mehrere derselben und

beweisen iiberhaupt durch haufige Citate von Texten, die nicht

im Avesta zu finden sind^ dass sie iiber einen weiteren Kreis von

heiligen Schriften verfiigten als ihre jetzigen Glaubensgenossen.

Obwol keiner der Schriftsteller, welche von dem Avesta im

engeren oder im weiteren Sinne sprechen^ einen Zweifel daran

aussert, dass dasselbe von dem Propheten Zarathustra herriihre,

so sind andrerseits doch auch alie unsere Quellen dariiber einig^

dass das Ruch in seiner geschriebenen Form erst nach Alexander

dem Grossen entstanden sei. Horen wir zuerst die Ansichten der

^Mazdayacnas selbst^ nach deren Versicherung natiirlich das Avesta

von Zarathustra unter derRegierung desKdnigs Yistacpa verkiin-

det wurde. Die Kissa-i-Sanjan lasst aber den Stifter der Reli-

gion selbst einen dreimaligen Fall seiner Religion vorhersagen^j;

das ersteMal wird sie durch Alexander zuniFalle gebracht^der die

geoffenbarten Biicher verbrennt
;

sie blieb dann 300 Jahre in der

Erniedrigung, bis sie Ardashir Rabegan mit Hiilfe des vom Him-
mel gesandten Arda-Yiraf wieder erhob. Wiederum verfallt sie,

bis ein Konig Shapiir mit Hiilfe des Aderbad Mahresfand sie wie-

Kabaragy dagegen mit livre. Keiner dieser Ausdriicke passt ganz ,
weil die

Stelle unklar gedacht ist. Hamakden und Mogpet kbnnen alierdings keine

Biicher sein, sondern Grade
;
dagegen beziehen sich die vier iibrigen Aus-

driicke gewiss auf Bucher. Uebrigens giebt das armenische AVorterbuch von

Ciakciak dem AVorte kesht weder die Bedeutung livre noch degre
,
sondern

1) raligione, 2; setta, was aber auch nicht passen will.

J) Cf. Eastwicks Uebersetzung ira Journal of the Bombay Asiatic So-

ciety 1S42, p. J72.
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der aiifrichtet; von da an bleibt sie in Kraft bis zum Yerfalle des

Sasanidenreiches. Eine andere Stelle klagt, (lass man jetzt^ da

die Nosks nicht mehr vollstandig vorhanden sind, die Yasht nicht

mebr gebiihrend vollzielien kann weil Alexander Rumi
,
was in

den 21 Nosks von Sternkunde und Arznei handelte, mit griechi-

scher Schrift schreiben^ die Bucher des Avesta aber verbrennen

liess. Nach seiner Verwilstung sammelten dieDesturs in gemein-

samer Berathung^, was sie vom Avesta im Gedachtnisse batten;

dass sie nicht Alles aufschrieben, hat seinen Grund darin, dass

sie nicht Alles mehr im Gedachtnisse batten. Auch in dem oben

angefiihrten Verzeichnisse der Nosks wird mehrfach geklagt^ dass

sie sich nach Alexander nicht mehr vollstandig fanden^ namlich

vom achten Nosk nur 13 Capitel, vom neunten nur 12, vom zebu-

ten 15 und vom elften nur 10. Wenn andere Schriftsteller die

A ernichtung der eranischen Religionsbiicher eiweitern, so ist das

eigentlich kein Widerspruch, denn die ganze Literatur wird sich

an die Religion angeschlossen haben, Dieser Glaube an die Zer-

storung der eranischen Literatur durch Alexander ist im Morgen-

lande allgemein, wir findeh sie nicht bios bei Hamza (p. 22. 41.

45], sondern auch im Mujmil^)
^ bei Masddi^), selbst bei Moses

von Khorni (1, 9). Die aussere Bezeugung des Avesta fiihrt uns

demnach eben dahin, wohin uns unsere Betrachtung der Avesta-

handschriften auch gefuhrt hat : bis an das Ende des Achameni-

denreiches. Ehe wir aber nun unser Buch in eine friihere Periode

zu verfolgen suchen, wollen wir zuvor einen Blick auf die Ge-
schichte desselben in derjenigen Periode werfen, in welcher die

Existenz desselben allgemein zugestanden ist.

Betrachten wir das Avesta, Avie es uns jetzt vorliegt, so zer-

fallt dasselbe offenbar in zwei Theile : das eigentliche Avesta und
das Khorda-Avesta d. i. das kleine Avesta. Das eigentliche Avesta

besteht aus drei Biichern : dem Yacna, einer Anzahl vonLiturgien

und Gebeten, die bei Anrufung der Gotter gebraucht Averden,

dem Yispered, der Zusatze zu den Gebeten des Y^acna enthMt

und eigentlich selbstandig gar nicht zu brauchen ist, endlich dem

l; Den Originaltext fiindet man bei Kleuker, Anhang zum Zendavesta L
53, und Zeitschrift der DMG. 9, 174.

2; Journal as. 1S39 Mars, p. 200, 1S41 Dec., p. 502. 523.

3, Bei Quatremere, Journal des Savans 1^40, p. 414.
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VendidM, dem oben erwahiiteii 20. Nosk der heiligen Schriften.

Jedes dieser drei Werke liegt in einer Anzahl von Handschriften,

welche zum Stadium bestimmt sind , als gesondertes Buch vor,

jedes derselben ist iibersetzt und zum bequemeren Gebrauche in

Capitel getheilt, die im Yacna den Naraen Ha, im Vispered Karde,

im Vendidad Fargard fiihren: nur der erstere dieser Namen kommt
in der Form haiti, Abschnitt, in den Texten selbst vor, die beiden

andern Namen bedeuten dasselbe, scheinen aber jiingeren Da-

tums zu sein. Die einzelnen Capitel werden wieder in kleinere,

unsern Bibelversen entsprechende Abtheilungen zerlegt, Alles

zur grosseren Bequemlichkeit des Stadiums. Alle drei Bucher

kdnnen aber auch in einer bestimmten Mischung zu einem Gan-

zen verbunden werden und fiihren dann den Namen Vendidad-

sade, in dieser Form bilden sie die Liturgie, welche die Parseii-

priester beim taglichen Opfer zu recitiren haben. Fine einzige

aus Persien stammende Handschrift hat statt des VendidM den

Vistacp-yesht eingesetzt. Viel weniger Sorgfalt scheint man auf

das Khorda-Avesta verwendet zu haben, dessen Inhalt nicht so

genau bestimmt und dessen Umfang daher verschieden ist^). In

seinem weitesten Umfange enthalt dasselbe betrachtliche Texte

in alteranischer Sprache , die zwar auch in Kardes oder Capitel

eingetheilt sind, aber nicht in kleinere Abschnitte
,
und nur aus-

nahms%veise werden sie mit Uebersetzung versehen. Hauptsach-

lich enthalt es Gebete fiir verschiedene Vorkommnisse des tiig-

lichen Lebens, viele derselben sind dem eigentlichen Avesta ent-

nommen, haufig aber sind denselben Einleitungen oder Schluss-

bemerkungen in neueranischer Sprache beigefiigt. Dieses Buch
ist das gewohnliche Gebetbuch auch der Laien, und nur dem Um-
stande

, dass diese beiden Theile des Avesta als Gebetbiicher im

taglichen Gebrauche waren, haben wir es zuzuschreiben, dass sie

nicht das Schicksal der iibrigen vorislamischen Literatur der Era-

nier theilten. Wir haben bereits gesehen, dass das Avesta erst

nach Alexander aufgeschiieben worden sein soil, weil Alexander

die alten Handschriften des Buches vernichtet hatte. Es ist leicht,

Alexander von dieser Beschuldigung zu reinigen. Alexander

i; Cf. Westergaard, Avesta 1 ,
14 fig. Die umfangreichste Handschrift

des Khorda-Avesta findet man beschrieben bei Wilson, TheParsi religion un-
folded p.
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’wollte gewiss Aveder die eranisclie Keligion
,
iioch die eraiiischeii

Eeligionsbiicher schadigen; er^ der nach seiner Eiickkehr aus

Indien die Mager ebenso wie die griechiscbeii Wahrsager zu sei-

nem Opfer berief (Arrian. Anab. 1 , 11. S), hat sich eines Vanda-*

lismus; Avie ihn Ardeshir Babegan gegen das Kdnigsbuch verubte>

gewiss nicht schuldig gemacht ; Alles, was w ir von seinen Grund-

satzen wissen, dentet darauf bin, dass er ein Grosskonig sein

wollte und eher geneigt war seine Makedonier zu Eraniern zu

inachen, als die Eranier zu Griechen. Aber auch w enn Alexander

die eranischen Religionsblicher veriiicliten wollte , so musste es

den Priestern leicht sein seine Absicht zu vereitelu
, es gab ent-

legeiie Platze wie Tebbes oder Yezd, welche von Griechen nicht

betreten wurden, ja^ wie wir gesehen haben, ist ein ganzes erani-

sches Fiarstenthum unbehelligt gebliebeii; an solche Orten konnte

man die heiligen Schriften Hiichten. Weuii demnach Alexander

von der Schuld der unmittelbaren Vernichtung der eranischen

Eeligionsbiicher unbedingt freizusprechen ist^ so ist es dagegen

wahrscheinlich. dass er mittelbar dafiir verantwortlich gemacht

werden muss, indein bei den Verwiistungen seines Zuges man-
ehes Buch zu Grunde ging

;
die bald darauf erfolgende Aeuderung

der Sprache mag noch Aveiter dazu beigetragen haben, die alte

Literatur verschwinden zu lassen. Dass die Avestaschriften bald

nach dem Tode Alexanders gesammelt wurden, ist allerdings

Avahrscheinlich, es lag damals das Sammeln der religiosen Schrif-

teu im Geiste der Zeit, Avir seheii im Westen die Juden ihxeu Ca-

non abschliessen
,
im Osten erinnern Avir an die Redactionen der

buddhistischen Bucher durch Acoka, Kauishka und Vattagamani.

Dass bei dieser eranischen Redaction sehr viel Ungeschriebenes

zum ersten Male aufgeschrieben Avurde, ist allerdings Avahrschein-

lich,, das Avesta selbst spricht nie vom Schreiben, sondern nur

vom Hersagen und AusAvendiglernen der heiligen Bucher
,
und

Aveim man es mit der Yt. 14, 46 gegebenen Vorschiift, die heili-

gen Gebete keinem Unberufenen mitzutheilen ,
ernst nahm

, so

Avaren diese Gebete AAurklich am besten geschiitzt, Avenn sie gar

nicht aufgeschrieben Avurden. Dass freilich nur Ungeschriebenes

damals gesammelt Avurde, ist nicht anzunehmen. Das Avesta

selbst Aveiss nichts von Redactionen, seine Texte geben sich als

A on Ahura Mazda ausgesprochene
,
von Zarathustra verkiindigte

(Yc. 64, ;
in Avelchcm Yerhaltnisse unser jetziger Avestatext
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zu jener ersten Sammlung stehe, kann jetzt nicht melir ermittelt

werden^ da alle Anhaltspunkte fehleni), dass aber derselbe von

da an mehrere Wandelungen durchzumachen hatte, sagen uns

die Parsen selbst. Eine neue Revision wird erw^nt durch Arda-

viraf und Ardashir Babegan ; bei dem grosseii Eifer dieses Fiirsten

fiir die Mazdaya^nareligion ist die Sache wahrscheinlich genug,

aber wir wissen auch iiber diese Redaction nichts Genaueres.

Eine weitere Redaction wird einem Aderbad Mahrespendan zu-

gescbrieben, der nach Hamza (p. 53) unter Shapur II lebte ; diese

Redaction erhalt dadurch eine grosse Wichtigkeit, dass die Parsen

selbst sie kennen ,
indem sie in ihren Beichtformeln ausdriicklich

erklaren an dasjenige Avesta zu glauben, welches Aderbad, der

Sohn des Mahrespaiid, zurechtrichtete und reinigte^) . In der That

ist es wahrscheinlich genug, dass Shapur II eine soiche Redaction

des Avesta vornehmen liess. Das Land war eben von einer gros-

sen Krisis erschiittert worden, die verbesserte Religion Manis war

mit Gewalt unterdriickt worden. Das vom Westen her vordrin-

gende Christenthum mehrte fortwahrend seine Anhanger auf eine

gefahrdrohende Weise. Wenn man alle diese Abweichungen

mit Feuer und Schwert verfolgte, wenn man den Eraniern verbot

sich denselben zuzuwenden, so musste man doch andererseits

auch bestimmen, was man als die Norm des rechten Glaubens be-

1) Sehr M'enig Vertrauen scheinen mir die Angaben des Dinkart uber

diesen Gegenstand zu verdienen. Nach diesem Buche hatte Bara (Darius Co-

domannus) den Befehl gegeben
,
dass zwei Abschriften des Avesta

,
ganz so

wie sie Zarathustra vom Ahura Mazda empfangen hatte, in dem Schatze zu

Shapikan und in der Burg der Schriften niedergelegt werden sollten. Es
scheint angenommen zu werden

,
dass diese beiden Handschriften bei dem

Zuge Alexanders zu Grunde gingen
,
denn es heisst waiter, dass zur Zeit und

auf Befehl des Arsakiden VaUcash (Vologeses) Alles gesammelt wurde, was in

Schrift oder mundiicher Ueberlieferung in den verschiedenen Stadten Erans

der Zerstorung durch die Griechen entgangen war. Dann habe der Konig
Ardashir den Herbed Tosar mit den heiligen Schriften in seine Residenz ent-

boten, und als Tosar kam
,

die librigen Oberpriester entlassen, und befohlen,

dass Alles
, was von dem verschieden sei

,
was nunmehr als Erkenntniss und

Wahrheit anerkannt sei, nicht mehr bestehen solle. Shapdr I, der Sohn des

Ardashir-Bdbegan
, setzte das Werk seines Vaters fort und liess zusammen-

bringen, was von medicinischen und astronomischen Werken fwol von den

libersetzten) in Indien und Griechenland noch tibrig war, und wieder mit dem
Avesta vereinigen.

2) Cf. meine Avestaubersetzung 3, 227.
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trachtete. Es ist claher iiicht unwahrscheinlich , dass ShapAr 11

duTch AderbM Mahrespendan die Schriften revidiren Hess, die als

heilige gelten wollten ; bei dieser Gelegenheit mag man demGeiste

der Zeit Zugestandnisse gemacht haben, soweit es thunlich war.

Als ein solches Zagestandniss sehe ich die Eeigabe des Kliorda-

Avesta an, welche als die liervorragendste That dieser Redaction

gelten muss. Das Khorda-Avesta gilt den Parsen als das Werk
Aderbad Mahrespendans and, richtig verstanden, werden sie auch

Recht haben, denn sie meinen wol nar die Zusammensetzuiig

derjenigen Gebete, welche fur den Laien bestimmt waren, es han-

delte sich bios daruniy fiir jede Gelegenheit einen passenden Text

aas dem eigentlichen Avesta auszuwahlen and mit passenden

Eiiileitungen and Schlussworten in neueranischer Sprache zu ver-

sehen. Ein Zagestandniss nennen wir diese Beigabe des Khorda-

Avesta ,
weil damit auch dem Laien eine gewisse Theilnahme an

den religiosen Pflichten zagestanden warde , and derselbe nicht

fur Alles and Jedes sich an den Priester wendeii musste. Was die

Yashts and andere Zugaben betrifft, die sich nicht in jedem

Khorda-Avesta finden , so sind sie m^oI nar hierher gestellt wor-

den, weil man ihnen keinen andern Platz zu geben wusste. Die

Redaction des AderbM Mahrespendan werden wir nun iin Gan-

zen noch in unsern Avestahandschriften besitzen
;
im Einzehien

miissen aber dieselben mindestens noch eine Wandlung erfahren

haben, denn wir konnen nicht glauben , dass man damals schon

die Schrift kannte, in welcher der Avestatext jetzt geschrieben

ist, Ob bei dieser Redaction am eigentlichen Avesta geandert

w urde oder nicht , lasst sich schwer sagen , vielleicht aber , dass

sich die Eintheilung in Capitel and vielleicht auch in Verse aas

jener Zeit herschreibt. Dass diese Eintheilung grosse Aehnlich-

keit mit den Abtheilungen des A. and N. T. zeigt, haben wir an

einem andern Orte nachgewiesen^), auch dieser Umstand diirfte

sich dafiir geltend machen lassen, dass die Schlussredaction in die

Zeit der Sasaniden fallt.

Alle unsere Avestahandschriften geben denselben Text; md-

gen sie alt oder jang sein, aas Indien oder Eran stammen, immer

folgen die Capitel in gleicher Ordnung, ebenso innerhalb der Ca-

1 Vgl. meine Einleitung in die traditionellen Schriften der Pari^en 2,
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pitel die eiiizelnen Satze und Worter. Gross ist die Menge der

Varianteu in den einzelnen Handschriften ; bei genauerer Besich-

tio^uns: aber findet man, dass die Mehrzahl dieser Varianteu nur

die Orthographic der einzelnen Worter betrifft und der grosste

Theil derselben erst den letzten Jahrhunderten angehort, wahrend

die alteren Handschriften davon frei sind. Diese zeigen, wenn sie

unter sich verglichen werden ,
eine Anzahl von Abweichungen,

die etwa den verschiedenen Lesarten des Qoran entsprechen und

die gewiss dadurch veranlasst worden sind ^ dass das Buch friiher

mit einer andern Schrift geschrieben war , zu welcher man sich

die Vocale grosstentheils hinzudenken musste und die auch die

Verwechslung einzelner Consonanten begiinstigte. Die Resultate,

welche sich aus der Zuriickversetzung unserer Texte in jene al-

tere Schreibweise ergeben, sind zum Theil nicht ohne Interesse

;

uberboten diirften sie aber in Zukunft werden durch die hohere

Kritik, welcher es gelungen ist, in den bisher fiir prosaisch gehal-

tenen Texten Spiiren eines Metrums zu entdecken, das durch die

ietzte Recension theilweise gestdrt erscheint und welches be-

weist, dass die jetzige Aussprache nicht fiir alle Theile des Avesta

die urspriingliche ist, sondern dass ihr eine andere vorherging,

welche sich naher an die altpersische anschliesst^). Bis jetzt hat

die Untersuchung des Avestatextes gezeigt, dass wir wenigstens

zwei Bestandtheile in demselben zu unterscheiden haben, einen

alteren und einen jiingerenj die sich durch den Gebrauch ver-

schiedener^ wenn auch nahe stehender Dialekte kennzeichnen.

Als die alteste Partie des gaiizen Avesta ist ohne Zweifel Yc.

28—53 anzusehenj sie zerfallt wieder in zwei Theile^ einen poe-

tischen, welcher den Namen Gatha fiihrt^ und einen prosaischen

(Yc. 35—41), der sogenaunte Yacnd haptaghaitis d. i. der aus

sieben Abschnitten bestehende Yacna. Daran schliessen sich

noch einige in ihrem Umfange unbedeutende Gebete (Ashem

vohu, Ahunavaiiya, Yeghe hatahmj. Alle diese alteren Stiicke

sind dem jlingeren Theile des Avesta schon bekannt und werden

mit Ehrfurcht citirt, in einigen Fallen werden sie sogar commen-
tirt (cf. Yc. cc. 19. 20. 2lj. Der Ideenkreis ist in beiden Theilen

derselbe, nur ist er in den Gathas noch abstracter, da die natu-

i Vgl. K.. Geldner, Ueber die Metrik des jungeren Avesta. Tubin-

gen jS77.
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realistische Seite der Religion fast gar niclit beiiihrt wird. Xach

meiner Ansicht ist gerade dieser Theil des Avesta friihe nieder-

geschrieben worden, und die grosse Dunkelheit dieses alteien

Theiles des Buches diirfte in nicht geringem Masse durch den Zii-

stand des Textes bedingt sein, der durch das oftere Umschreiben

von einer Schriftart in die andere erheblich gelitten hat. Wie
weit es gelingt, auch das jiingere Avesta noch in seine verschie-

denen Bestandtheile zu zerlegen^ muss die Zukunft lehren. Die

Wahrscheinlichkeit spricht dafiir, dass in diesem Theile nicht

Alles von gleichem Alter sei ^ Manches muss erst nach dem Aus-

sterben der alteranischen Sprache verfasst sein, die Sprache man-
cher Abschnitte giebt dafiir geniigende Anhaltspunkte.

Wir wenden uns nun zu der Untersuchung der Frage^ ob die

Avestaschriften bis in die Zeit der Achameniden zuriickreichen

oder noch iiber dieselbe hinaus ! Auch hier w erden wir sowol die

ausseren als die inneren Griinde zu untersuchen haben. Wie bil-

lig fragen wir bei den aussern Griinden zuerst nach den Zeug-

nissen, einmal dass die Eranier unter den Achameniden iiber-

haupt eine Literatur besessen haben
,
dann

,
dass dieselbe von

Zarathustra herriihre. Herodot erwahnt bios die heiligen Ge-

sange der Mager, aus seinen Worten folgt aber nicht, dass die-

selben geschrieben waxen. Den Zarathustra erwahnt Herodot be-

stimmt nicht, ob Ktesias ihn genannt hat, muss zweifelhaft blei-*

ben, der letztere kemit indessen den Namen Spitamas
,
der kaum

weniger wichtig ist, und zwar als Namen eines Meders, des

Schwiegersohnes des Astyages (Pers. 2. 8], dann noch eines an-

deren Mannes (Pers. 39), dessen Herkunft nicht genau zu be-

stimmen ist; ganz natiirlich schliesst sich hier auch der aus der

Geschichte Alexanders bekannte Spitamenes an , dessen Name
sich zwar durch cpita-manis (hohen Sinn besitzend) erklaren

liesse, der aber doch besser als ^'pitamana, Nachkomme des

^pitama gefasst wird. Der Erste unter den Griechen , der den

Zarathustra wirklich nennt, ist Plato, der wenn auch nicht seine

Schriften, so doch seine Lehren erwahnt. Yon Schriften des Za-

rathustra spricht zuerst Plinius^), der auf die Autoritat eines Her-

Ij H. N, 30, j . 2 : HermippuSy qui de tota arte ea [magia] diligentissune

scripsit et vicies centum millia vermium a Zoroastre condita indicibm quoqiie vo-

Spiegel, £raii. Altertliumsknnile. III. 50
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mippus dem Zoroaster niclit weniger als 2000000Verse zuschreibt.

Dieser Hermippus ist wahrscheinlich der Schuler des Kallima-

chus, der noch unterPtolemausEuergetes lebte und um 240 v.Chr.

gestorben ist; das Alterthum^keniit iibrigeus noch einen andern

Hermippus j der aber wahrscheinlich zu derselben Zeit lebte^).

Plinius kennt auch Nachfolger und Schuler des Zoroaster^ unter

ihnen nennt er zwei Meder, einen Babylonier, einen Assyrer und

einen Araber^ aber er sagt, von ihren Schriften sei nichts erhalten

;

der erste^ der Commentare iiber die Magie (folglich wol auch iiber

die Schriften des Zarathustra) verfasst habe ^ sei ein Osthanes ge-

wesen, welcher den Xerxes bei seinem Zuge|gegen Griechenland

begleitete. Ausserdem spricht Plinius noch von Edelsteinen,

deren Glanz Zoroaster geriihmt habe , sowie von Krautern und

Arzneimitteln ^ deren sich die Mager bedienten; solche Gegen-

stande konnen sehr wohl in den oben beschriebenen Nosks be-

handelt worden sein. Wenn endlich Pausanias (5^ 27. 3) sagt^

dass er in Lydien einen Mager aus eineni Buche lesen sah, so i>t

nicht zu bezweifeln^ dass es zu seiner Zeit geschriebene eranische

Beligionsbiicher gab. Aile diese Nachrichten lassen uns nicht in

Zweifel^ dass man kurz nach dem Zuge Alexanders Schriften Zo-

roasters kannte^ denen man ein holies Alterthum zuschrieb und
die schon unter der Regierung des Xerxes vorhanden gewesen

sein sollen. Aeltere Zeugnisse dafiir zu finden ist aber bisher

nicht gelungeiij auch ist unseres Erachtens nicht erwiesen, dass

die dem Hermippus bekannten Schriften Zaiathustras mit unse-

rem Avesta identisch sind. Wenden wir uns nun zu den inneren

Griinden und vergleichen wir ^ wie der Inhalt des Avesta zu den
Berichten aus der Zeit der Achameniden stimmt. Hier ist es nun
keinem Zweifel unterworfen^ dass am Schlusse der Achameniden-

periode das ganze Religionssystem schon bestand, so wie wir es

im Avesta vor uns haben. Plutarch hat in seinem Tractate de

Iside einen Abriss der cranischen Religion gegeben , der zu den

Lehren des Avesta auf das schonste stimmt, man erkennt dort

mit leichter Miihe neben Ahura Mazda die Amesha-cpenta, neben

dem Agro mainyus seine Daevas, sowie die 12000jahrige Dauer

lummum ejus 2>ositis explmiavit. Letzteren Ausdruck verstehe ich mit Win-
dischmann dahin, dass Hermippus den Inhalt derselben angab.

Ij Cf. Windischmann, Zoroastr. Studien p. 2S8 tig. Muller, Fragm. hist,

gr. 3, 36.
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tier Welt. Da nun Plutarch seine Kenntnisse von den eranischen

Verhaltnissen ausTheopomp schopfte, so werden auch diese Nach-

richteii aus Theopomp stammen
,
der ja auch die erste bestimmte

Kunde iiber die eranische Auferstehungslehre gegeben hat (Diog.

Laert. prooem. c. 9] . Kein Zweifel ist auch^ dass Aristoteles be-

reits den Ahriman genannt hat, und iiach Plutarch (Themist.

c. 28] hatte ihn auch Xerxes schon genannt, es ist aber sehr

zweifelhaft, dass jene Pede des Xerxes wortlich iiberliefert wurde.

Dagegen haben wir gesehen
, dass Ilerodot eine Deschreibung

von der persischen Religion giebt , die nicht zu den Lehren des

Avesta stimmt , doch liisst uns die Yergleichung dieser Reschrei-

bung mit den Aeusserungen der Keilinschriften zweifeln, ob He-
rodot ganz genau berichtet gewesen sei. Was nun aber das Ver-

baltiiiss der Keilinschriften zum Avesta in religidser Eeziehiing

betrifft, so hat schon Windischmann^ i diese beiden Denkmale des

Alterthums verglichen und ausfdhrlich besprochen. Am wichtig-

sten ist die Personlichkeit des Ahura Mazda
,

die Keilinschriften

lassen keinen Zweifel dariiber bestehen, dass dieser Gott zur

Zeit des Darius I schon bekannt war und verehrt wmrde, und

zwar als der hochste Gott; nach der Versicherung der Inschrif-

ten wurde er schon damals als der Schopfer des Himmels und der

Erde betrachtet. Der Name fiir einen Gott ist in den Inschriften

baga, das Avesta kennt diesen Namen gleichfalls ,
wendet ihn

aber nur selten an. Genannt werden in den altpersischen In-

schriften nur zwei Genien, Mithra und Anahita, und auch diese

erst in den Inschriften des Artaxerxes II und III , doch lasst es

sich beweisen, dass schon Herodot die eine wie die andere Gott-

heit gekannt hat; dass beide dem Avesta angehoren, brauchen

wir nicht erst zu sagen. Von bosen Genien neiint Darius drei

Arten : drauga, haina und dusiyara, welchen im Avesta draogha,

haena und duzhyairya entsprechen {\d. 19, 146. Yt. 19, 33; S,

52. 56; 10, 93). Ferner hat Windischmann darauf aufmerksam

gemacht, dass von dem Pfade der Reinheit sowol in den Keilin-

schriften, als im Avesta die Rede sei iNR. a, 58. Yt. 10, 3. 86.

137 und sonst); auch in einigen andern Fallen streift die Rede-

weise der alten Perser hart an die des xAvesta, doch ist eigentlich

nur eine dieser Eedensarten von Wichtigkeit : H. 20. 21 aita

1) Zoroastr. Studien p. 121 flg.
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adam yan . « auramazdam jadiyamy entspricht genau Yc. 9, 64

imem thwanm paoirim yanem haoma jaidhyemi. Fehlt es hier

auch nicht an Beriihrungspunkten zwischen den Keilinschriften

und dem Avesta, so ist doch auch nicht zu iibersehen, dass die

Gleichheit nicht eine durchgangige ist. Schon die dfter citirte

StelleBh. 1, 61 fig. (cf. oh. p. 586) zeigt^ dass religiose Verschieden-

heiten zwischen den Medern und Persern bestanden. Eine auf-

fallende Thatsache ist es^ dass Agro mainyus in den Keilinschrif-

ten gar nicht erwahnt wird^ wahrend doch untergeordnete Per-

sonlichkeiten der bosen Schopfung genannt werden. Zwar hat

man den A^o mainyus in dem drauga wiederfinden wollen^); ich

kann mich dieser Ansicht nicht anschliessen, obwol ich zugebe,

dass drauga als Eigenname gefasst werden muss
; wir haben ge-

sehen, dass ein ganz entsprechendes Wort und Begriff auch im
Avesta vorhanden ist. Etwas Sicheres kann aus der Nichterwah-

nung des Agro mainyus natiirlich nicht geschlossen werden^ es

magZufall seiii^ dass er nicht genannt ist^ Thatsache bleibt jeden-

falls
^
dass wir ihn bei den alten Persern nicht nachweisen kon-

nen. Bedenklicher scheint mir eine zweite Abweichung zu sein

:

das Fehlen der Amesha-cpenta. Es ist wahr^ dass die Inschriften

des Darius mehr politischen als religiosen Inhalt haben, dass daher

wenig Veranlassung war, die dem Ahura Mazda untergeordneten

Gottheiten zu nennen ; aber Darius hat hinlanglich Gelegenheit

die Monate und Monatstage zu erwahnen, diese letzteren haben

im Avesta bestimmte Namen nach den Genien, die zu ihrem

Schutze bestimmt sind s. o. p. 667), in den Keilinschriften aber

werden sie bios gezahlt. Monatsnamen kommen im Avesta be-

kanntlich nicht vor, aber es ist aller Grund vorhanden anzuneh-

men, dass sich dieselben an die oben schon erwahnten Monats-

namen anschlossen, welche zum Theil mit den Namen der Ame-
sha-cpenta iibereinstimmen. Es ist aber keine Frage, dass die

Monatsnamen der Altperser ganz andere sind, wie wir gleichfalls

a. a. 0 . schon mitgetheilt haben, der altpersische Kalender und

der Kalender des Avesta stimmen mithin nicht zusammen. Da
auch sonst bei keiner Gelegenheit der Name eines der Amesha-

cpenta in den Keilinschriften erwahnt wird, so lasst sich wol

die Frage aufwerfen, ob Darius I dieselben gekannt oder aner-

1) Cf. Lenormant, Lettres assyriologiques I, 105.
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kaiiiit hat, um so mehr, als auch in den eranischen Namen aus

der Zeit der Achameniden die Amesha-cpentas nirgends zum
Yorschein kommen|, ebensowenig in der Zeit der Farther. Wir
wollen aus diesen Abweichungen nicht schliessen, dass das Re-

ligionssystem des Avesta damals noch nicht existirte, aber es

diirfte noch auf Norderan beschrankt gewesen uiid erst im

Laufe der Achamenidenherrschaft gegen Siiden vorgedrungen

sein. Yon Plutarch (Artax. c. 26. 27) erfahren wir, dass Aspasia

als Priesterin in einem Tempel angestellt wurde; Aeusserungen,

welche sich auf das Yorkommen von Hierodulen beziehen, finden

sich ofter, eine solche Einrichtung ware aber durchaus nicht den

Lehren des Avesta gemass. Andere Nachrichten sagen uns, dass

Artaxerxes II den Bilderdienst iiiEran einfuhrte. Nach alien die^

sen Thatsachen kdnnen wir schliessen, dass die Anschauungen

des Avesta zwar im Ganzen und Grossen schon zur Zeit der

Achameniden bei den Eraniern sich eingebiirgert hatten, dass

uns aber die Mittel fehlen zu erweisen , dass auch im Einzelneii

die Religion ganz dieselbe gewesen sei. Noch weniger sind wir

natiirlich im Stande zu sagen, ob irgend welche Theile des Avesta

direkt von Zarathustra herriihren oder nicht. IVIeines Erachtens

fehlt es fiir eine solche Untersuchung an aller Basis; da wir weder

wissen, in welcher Zeit Zarathustra lebte
,
noch auch in welcher

Gegend seine Heimath war, so haben wir auch keinen Massstab

fiir die Aechtheit oder Unachtheit der betreifenden Werke. —
Wenn wir nun auch die Entstehung der Avestatexte zum gross-

ten Theile in die Zeit der Achameniden setzen, so ist damit doch

nicht gesagt, dass das Buck in seiner Zusammensetzung, wie es

jetzt vorliegt, von je her inEran die allein giiltige Norm gewesen

sei, es ist dazu nicht umfassend genug, und es ist sehr wohl denk-

bar, dass es nur das heilige Buck einer eranischen Sekte gewesen

sei. Wir erinnem daran, dass nicht bios der Bericht Herodots,

sondern auch die Aeusserungen des Konigsbjaches nicht mit der

Religion des Avesta vollkommen iibereinstimmen. Dass zuweilen

andere Schattirungen des eranischen Glaubens an massgebender

Stelle die Oberhand hatten, auch noch unter den Sasaniden, das

zeigen die Berickte der Armenier. Nicht bios Eznik stellt die

Lehre der Zervaniten als die Religion der Eranier dar, auch Mihr

Nerseh, der machtige Minister des Yezdegerdll, bekennt sich

offen zu derselben. Was aber das Avesta selbst betrifft, so wird
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oft genug^ selbst in den Gathas, von der grossen Macht der Un-

glaubigen gesprochen^ so deutlich, dass man es nicht missver-

stehen kann.

Der leichteren Uebersicht ivegen fassen ^vir zum Schlusse die

Hauptergebnisse unserer vorhergehenden TJntersuchung nochmals

zusammen. Wir nehmen an, dass nicht bios der altere, sondern

auch der jiingere Theil des Avestatextes auf die Zeit der Acha-

meniden zuruckgeht, dock dlirfte der letztere Theil damals noch

nicht aufgeschrieben Avorden sein. Nach Zerstorung des Acha-

menidenreiches , in der Zeit, als die wachsende Theilnahme der

Volker an religiosen Fragen auch die Sammlung anderer Reli-

gionsschriften veranlasste, wurde auch das Avesta aufgeschrie-

ben, das damals einen grossern Umfang hatte als heute. Man
sammelte damals, was man aus irgend einem Grunde glaubte auf

die hochverehrte Person des Zarathustra zuriickfiihren zu kon-

nen, es ist aber kein Zweifel, dass die mangelhafte Kritik schon

damals die Aufnahme neuerer Schriften in den Kanon zuliess.

Manches Andere mag auch bei den spateren Redactionen unter

den Sasaniden noch hinzugekommen sein, namentlich kleinere

Zusatze. Der Avestatext ist uns gewiss nicht in der Schrift er-

halten, in welcher er urspriinglich niedergeschrieben wurde, er

wurde mehrfach in andere Schriften iibertrageii, ein Verfahren,

das auf die Reinheit des Textes nicht ohne Einfluss blieb.

VIEETES CAPITEL.

Die Uebersetzungen des Avesta und die spatere Literatur.

Ueber die literarischen Verhaltnisse Erans zur Zeit derArsa-

kidendynastie konnen Avir bei dem fast ganzlichen Mangel aller

Zeugnisse nur Vermuthungen aufstellen; das politische Ueberge-

Avicht der Griechen in der den Arsakiden zuiiachst vorhergehen-

den Periode scheint sich auch auf die Literatur ausgedehnt zu

haben. Wir Avissen
, dass sich die Arsakiden Philhellenen nen-

nen, und sie werden meistens Avenigstens einige Kenntniss des

Griechischen gehabt haben
;
darum kann es uns kaum iiberra-
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schen, wenn wir horeu^ dass zur Zeit^ als Crassus fiel (Plut. Cras-

sus c. 33) vor dem Kdnige Orodes die Bacchen des Euripides auf-

gefiihrt wurden und Konig Artavasdes von Armenien selbst sich

in griechischer Geschichte und Tragodie versucht habe. Bei die-

ser dem Auslande zugewendeten Richtung diirfte man sich mehr
mit Uebersetzungen als mit eigenen Werken beschaftigt haben,

zunachst mit Uebersetzungen aus dem Griechischen
, aber auch

aus dem Indischen, denn der Buddhismus hatte damals bereits

die Granzen seines Vaterlandes iiberschritten und machte seinen

Einiluss auf den Osteii Erans geltend. Es ist daher begreiflich,

wenn Hamza (p. 41) versichei*t^ es seien zu dieser Zeit etwa sie-

benzig Werke verfasst worden, unter denen er das Buck Meruk,

das Buch Shimas, Barsinas und Sindbad nennt. Auch unter den

Sasaniden hat sich die Sache kaum geaiidert^ wir hbren, dass

Khosrav I sowol sich mit griechischer Philosophic beschaftigt, als

auch das Buch Kalila wa Dimna iibersetzen lasst. Diese Yor-

liebe fiir auslandische Literatur gilt jedoch bios fur den Ge-

schmack der Gebildeten, das Volk selbst hat sich wol vorzugs-

weise an seinen alten Sagen und Liedern erfreut und hat diesel-

ben theilweise in das neuere Idiom iibergefuhrt. Dass die kd-

niglichen Annalen auch in der Zeit der vSasaniden fortgefiihrt

wurden, dafiir besitzen wir durch Theophylact (3, IS'i und Aga-

thias 4, 30 ausdriickliche Zeugnisse
,
und wenn man die Be-

richte des letzteren, welche diesen Annalen entnommen sind, mit

den Angaben des persischen Konigsbuches vergleicht, so sieht

man, dass beide nicht viel verschieden gewesen sind.

Am genauesten sind wir auch hier noch iiber die theologische

Literatur dieses spateren Zeitraumes unterrichtet. Es ist schon

oben ^p. 184) gesagt worden, dass der jiingere Theil der Avesta-

texte nicht nur mit Verehrung zu dem iilteren emporblickt, son-

dern auch denselben schon commentirt ; das Zeitaker der Com-
mentare des Avesta beginnt mithin schon in alteranischer Zeit.

Schon Craosha soli nach Yc. 56, 3. 3 die Gathas recitirt haben :

afcmanivahn, vacaetastivat ,
mat azaihtis, mat paiti fracao. Die

beiden ersten Ausdriicke beziehen sich auf den Text, das Metrum

und die Ordnung desselben, die beiden letzten auf die Beigaben.

Unter diesen interessirt uns besonders das Wort azaihti, welches

die Parsen mit Zend erklaren, mit welchem Worte es auch

identisch sein muss, nur dass die Praposition a davor steht. Es
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besteht kein Zweifel dariiber, dass das Wort Zend von der Wur-

zelzan, kennen, wissen, abzuleiten dass es lautlich wie

auch dem Sinne nach mit gr. yvoiat; ubereinstimmt. Zend ist also

Sinn, Bedeutungsangabe
,
diess ist, wenn man will, eine Ueber-

setzung, aber freilich nicht eine Uebersetzung in unserm Sinne,

sondem mehr eine allegorische
-)

Ausdeutung. Das Zend, wel-

ches wir kennen, namlich die Auslegung der drei Biicher, welche

den Vendidad-sade bilden, konnen wir sehr wohl eine Ueber-

setzung nennen, wenn auch das AVesen der Auslegung damit

nicht erschopft ist. Die Auslegung folgt hinter jedem Averse des

Textes unmittelbar nach und verhalt sich zu demselben ganz wie

die Targume zum Bibeltext^), Es gehort mit zu dem AA^esen

dieser Auslegung, vom Texte eine wortliche Uebertragung zu ge-

ben, und zwar eine so wortliche, dass man kaum glauben kann,

sie sei den Hdrern immer verstandlich gewesen. Sic andert

nichts an der AVortstellung, sie iibersetzt jede Partikel, sogar

die Prapositionen, die vor dem Verbum stehen. Nicht selten be-

gniigt man sich auch, das Texteswort mehr oder weniger genau

zu iimschreiben, woran schwerlich ein mangelhaftes Verstandniss

der Worter die Schuld trSgt, man fand vielmehr, dass kein AVort

der neueranischen Sprache mit dem Textesworte vollkommen

sich decke, und liess darum lieber das Texteswort stehen
;
genau

so macht es auch die syrische Uebersetzung des Thomas von He-
raklea im N. T. mit dem griechischen Texte. Die A^ers- und

Capiteleintheilungen riihren wahrscheinlich zum grossen Theile

von diesen Uebersetzern her. Unterbrochen wird die Uebersez-

zung nicht selten durch Glossen, deren Ausdeutungen aber fur

uns nicht immer Erklarungen sind, besonders im A endidad folgen

nach dem Schlusse mancher Abschnitte sehr lange und schwie-

rige Untersuchungen ,
die namentlich zweifelhafte Einzelheiten

zu erortem scheinen.

Da sich das Zend oder die Uebersetzung des Avestatextes

in unseren altesten Handschriften bereits vorfindet, so geht auch

unsere Kenntniss von ihr ebenso weit zurlick , als unsere Kennt-

Ij Cf. Harlez, Journal asiatique 1876 2, 498 fig., und Sachau, Neue Bei-

trage zur Kenntniss der zoroastrischen Literatur (AVien 1871) p. 4.

2) Damit sthnmt auch die Bedeutung von ^voiat;. Man vergl. die Be-

weisstellen bei Baur, Die christliche Gnosis (Tubingen 1835) p. 86,

3; Cf, Sachau, Neue Beitrage p. 4.
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niss des Textes selbst. Dass unser Text der Uebersetzung des

Vendidad auf eine einzige Grundschrift zuTiickgeht, sieht man

aus den Mangeln, welche alle Handschriften derselben theilen.

Sammtliclie Handschriften entbehren die Uebersetzung des 12.

Fargard, mit Ausnahme einer einzigen, in welcher man — offen-

bar in neuester Zeit — diesen Mangel zu ersetzen gesucht hat.

An zwei Stellen des Werkes findet sich iiberall eine Verwirrung,

welche nur davon herriihren kann, dass in der Grundschrift durch

Zufall einige Blatter in Unordnung gekommeu sind^; . Trotzdem

geben die altesten Handschriften zwar einerlei Text, aber mit

ziemlich zahlreichen Varianten; die letztern werden zum grossten

Theil in der Individualitat der Schreiber ihren Ursprung haben.

Fiir das Alter der Uebersetzung des Vendidad haben wir einen

bestimmten Anhaltspunkt darin, dass Yd. 4. 141 in ihr der Xame
des Mazdak genamit wird, sie kann also nicht vor der Begierung

QobMs I entstanden sein; die oben beriihrten Aehnlichkeiten mit

der Methode des Thomas von Heraklea machen ihre Entstehung

im 5. oder 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung wahrscheinlich.

Von der Uebersetzung des Yacna war bis jetzt nur eine Hand-

schrift bekannt, welche aber zu den altesten gehort und mithin

hochst wahrscheinlich macht, dass der Ursprung der Yacnaiiber-

setzung derselben Zeit angehort wie die des Vendidad. Erst in

neuester Zeit ist die Existenz mehrerer Handschriften der Yacna-

iibersetzung bekannt geworden, und die Zukunft wird lehren,

wie weit sie von einander abweichen
; dass die Verschiedenheiteu

bedeutend sein konnen, lasst sich aus der Sanskritiibersetzung

des Neriosengh vermuthen ,
der keinenfalls denselben Text vor

sich gehabt haben kann, welcher uns vorliegt. Die Uebersetzung

des Vispered findet sich nur in neuern Handschriften, und auoh

einzelne Erscheinungen im Texte scheinen mir darauf hinzuwei-

sen , dass sie jfinger ist als die beiden eben genannten Uebersez-

zungen .

Oefter wird neben dem Zend noch ein Pazend genannt, na~

mentlich in den Schriften der Muhammedaner
, denn in den

Schriften der Parsen lasst sich der xAusdruck nur sehr selten be-

legen; es ist darum schwierig zu sagen, was damit gemeint ist.

1, Of. ^Yestergaard, Zendavesta 1, 4 fig.

2) Vgl. meine Ausgabe des Avesta 2, 10 fig
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Am nachsten liegt es, zu vermutheii^ dass Pazend dem oben ge-

nannten paiti fraca entspreche, was die Uebersetzung durch ni-

rang, d. i. Zauberformel , wirksames Gebet^ erklart. Ob diese

Erklarung richtig ist , lasst sich nicht sagen
, die Etymologie

spricht aber nicht fiir die Identitat beider Worter^); es ist nicht

zu bezweifeln, dass das Wort Pazend dem alteranischen paiti

zahti^ d. i. Annahme entspricht. Nach unserer Ansicht ist P^end
die Auffassung eines Textes seinem Sinne nach. Die gewohn-

liche Erklarung
,
nach welcher Pazend bios die Uebertragung

eines Huzvareshtextes in die allgemein verstandliche Schrift und

Sprache sein soli, scheint mir zwar nicht unrichtig, aber viel zu

enge zu sein.

Die neueren Parsen besitzen noch eine Anzahl von Schrif-

ten, welche alle in derselben Sprache verfasst sind wie die Ueber-

setzungen des Avesta; aber nur von wenigen derselben haben

wir bier zu reden. da wir von der Mehrzahl dieser Werke nicht

giauben konnen, dass sie noch vor dem Eindringen des Islam

nach Eran verfasst seien. Eine Ausnahrae diirften bios der Mino-

khired und das Arda-viraf-name machen, auf deren Inhalt wir

hier nicht naher einzugehen brauchen, weil wir ihii friiher an

einem anderen Orte^) ausfiihrlich besprochen haben und beide

Bucher seitdem herausgegeben worden sind. Nur iiber das zweite

dieser Werke, das Arda-viraf-name
,
erlaube ich mir hier noch

einige Worte beizufiigen. Ich habe friiher dieses Buch mit dem
bekannten Apokryphon Ascensio Isaiae in Verbindung gebracht

und halte diese Ansicht auch jetzt noch fest, trotz der Einwiirfe^

welche gegen dieselbe gemacht worden sind. Es ist namentlich

von Hang behauptet worden*^), dass zwischen der Ascensio Isaiae

und dem Arda-viraf-name nicht der geringste historische Zusam-
menhang bestehe

; die einzigen Punkte, in welchen sie zusam-

mentreffen, seien, dass Jesaias ebensowol als Ardaviraf durch die

himmlischen Gefilde reist, deren Glanz immer mehr zunimmt.

1; Paitifraca ist genau das neuere Padafrah womit gewohnlich

die Hollenstrafen bezeichnet werden.

2^ Vgl. ineine Einleitung in die traditionelle Literatur der Parsen 2,

120 fig,

3j Vgl. Haug, The book of Arda-viraf London 1S72) p. LVI und Siz-

zungsberichte der k. B. Academie 1870 1, 327—364.
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imd (lass dort Throne, Kronen und schone Kleider den Seelen

derFrommen gespendet werden, in den iibrigen zahlreichen Ein-

zelnheiten sei eine grosse Verschiedenheit. Das ist nun ganz die

Ansicht, welche auch ich von je her gehabt habe. Ich babe stets,

wenn ich von dem Arda-viraf-name redete, denUmstand betont^),

dass Arda-viraf, wie Jesaias, in den Himmel entriickt werde und

dort verschiedene Gesichte sehe
;
es ist also der Kahmen der gan-

zen Erzahlung, in welchem ich die Verwandtschaft suche. Ueber

die Wichtigkeit dieses Kahmens denke ich aber ganz anders als

Haug. Es geniigt nicht zu sagen, Arda-viraf reise wie Jesaias

durch die himmlischen Gefilde ; man muss weiter bemerken, dass

Beide auf dieselbe Art reisen : ihre Seelen werden in den Him-
mel entriickt ,

wahrend ihre Leiber lebend, aber ohne Besinnung

auf Erdeii zuriickbleiben. Das war fiir jene Zeiten eine sehr

wichtige und gliickliche Idee: Jesaias und Arda-viraf reichen mit

ihrer Vision nicht an Propheten wie Moses oder Zarathustra,

welche mit ihreii Leibern zu der Gegenwart Gottes emporgeho-

ben wurden und dort ihre Auftrage emptingen, sie stehen aber

weit iiber denen, welche einer kurzen Vision gewiirdigt wurden,

sei es im Wachen oder im Traume, was damals Viele von sich

rilhmten. In alien andern Dingen ist, wie Haug ganz richtig be-

inerkt, ein grosser Unterschied zwischen beiden Biichern, und

ich sehe nicht ein, Avarum das anders sein sollte. Der Verfasser

des christlichen Apokryphon wie der des Arda-viraf-name wollte

nicht eine literarische That thun, sondern ein erbauliches Werk
schreiben

;
es scheint mir also ganz natiirlich zu sein, dass der

letztere, als er den Bahmeii heriiber nahm, in denselben hinein-

goss, Avas er fur die Erbauung seiner Leser am dienlichsten hielt,

ganz ohne Kiicksicht auf den urspriinglichen Inhalt des \yerkes.

Was nun den historischen Zusammenhang zAAnscheii dem
christlichen und dem Parsenbuche anbelangt, so glaube ich eben

nicht, dass der oben genannteRahmen ZAveimal an verschiedenen

Orten erfunden Avorden sei ,
nehme \Ielmehr an

, dass er von

einem Volke zum andern geAvandert ist. In diesem Falle ist die

Prioritat des christlichen Werkes sicher, denu dieses Avird in das

2. Jahrhundert n. Chr. gesetzt-j^ wahrend das Arda-viraf-name

1, Cf. meine Uebersetzung des Avesta 1. 21. 2S1.

2; Vgl. jetzt Ascensio Isaiae, ed. Dilimann Leipzig 1S77 p. X. XV fig.
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Niemand friiher als in die zweite Halfte der Sasanidenperiode

setzen wird. Es ist iibrigens nicht meine Ansicht, dass das Arda-

viraf-name unmittelbar aus dem'christlichen Apokryphon geflos-

sen sei^ welches wir vor uns habeu, es lasst sich sogar eine

Uebergangsfonn nachweisen^ weiche noch naher liegt. Theophy-

lact und Evagrius erwahnen eine Frau Golinduch^], die aus dem

Geschlechte der Mager war und zu der Zeit lebte^ als Khosrav II

aus dem romischen Reiche nach Eran zuriickkehrte. Diese Frau

soil einstmals, als sie mit ihrem Manne beira Essen sass, plotzlicli

bewusstlos geworden und erst nach langerZeit wieder zu sich ge-

kommen sein, worauf sie erklarte^ dass sie inzwischen die himm-

lischen Belohnungen und die hollischen Strafen gesehen habe

ganz in der Weise, in welcher die Christen sie schildern und

darum von den Persern verlacht werden. Ihr Mann suchte sie

durch Ziichtigungen von dieser, seiner Meinung nach krankhaf-

ten Einbildung zuriickzubringen , aber sie erhielt durch einen

Engel eine neue Offenbarung, weiche ihr den Tod ihres Mannes

verkiindete, welcher auch bald darauf eintrat; Golinduch begab

sich nun von Hierapolis
,
wo sie lebte

, nach Nisibis und wurde

daselbst im Christenthum unterrichtet und in die christliche

Kirche aufgenommen. Hier haben wir also eine Form dieser

Himmelfahrt, weiche dem Arda-viraf-name naher steht und doch

christlich ist. Dass die christliche Fassung die allerurspriing-

lichste sei, wolleu wir darum nicht behaupten. Wir erinnern an

Er, den Sohn des Armenios aus pamphylischem Geschlechte, von

dem Plato (Respubl. X, p. 614 B sqq.) erzahlt, dass er in der

Schlacht geblieben, aber nach zwdlfTagen auf dem Scheiterhaufen

wieder aufgewacht sei und dann die Geheimnisse der jenseitigen

Welt verkiindet habe, eine That, weiche Clemens von Alexan-

drien (Stromata 5, p. 711) dem Zarathustra selbst zuschreibt^j.

Auch die Geschichte desAristeas aus Prokonnesus (wo auch Za-

rathustra geboren sein soil) bei Herodot (4, 14) scheint mir leise

anzuklingen.

Der Vollstandigkeit wegen nennen wir hier noch Gosht-i-

1) Cf. Theophylact. 6
, 12. Evagrius 6, 20 schreibt FoXavoouy, und sagt,

der Bischof Stephanas von Hierapolis habe ihrLeben beschrieben. Ich denke,

Golinduch ist = gul-i-anddkhta und bedeutet Bosenstrauss.

2) Cf. Windischmann, Zoroastrische Studien p. 273.
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Fryan, einen Traktat, welcher die im Avesta (Yt. 5, 81— 83) kurz

beriihrte Geschichte des Yoisto Fryananm und des Akhtya welter

ausfiilirt und der wahrscheiiilich noch der Zeit der Sasaniden an-

gehort, endlich den Bundehesh. Letzteres Werk gehdrt strenge

genommen nicht mehr hierher
,

es beschreibt die Schopfung und

Einrichtung der Welt nach der Ansicht des zarathustrischen Sy-

stems^ ist aber entschieden spater als die Zeit der Sasaniden

;

da es jedoch seine Mittheilungen aus alteren unzweifelhaft ach-

ten Schriften gescbdpft hat, so kann es beaiispruchen hier ei-

wahnt zu werden.

FONFTES CAPITEL.

Die eranisehe Kunst*

Es ist ein vielleicht zufalliger, aber immerhin eiu beachtens-

werther Umstand, dass wir nur von den beiden siideranischen Dy-
nastieenKunstwerke besitzen. Die Keilinschriften, welche man in

Medien gefunden hat, beziehen sich entweder nicht auf dieses

Land, oder doch nicht auf die eranische Dynastie Mediens. Yon
Dejokes erzahlt uns Herodot (1, 98. 99), dass er die Meder zwang

ihm eine Burg zu bauen; nach der Aeusseruiig, dass die 7 Zin-

nen dieser Burg mit sieben verschiedenen Farben bemalt waren,

darf man wol auf babylonischen Einfluss schliessen
, dort linden

wir auch sieben Stockwerke und jedes Stockwerk mit Ziegeln

von anderer Farbe gebaut, von welchen jede einem andern Pla-

neten angehort^). Von einem gliinzenden Palaste in Ekbatana

spricht auch Polybius (10, 27), doch wissen wir nicht, ob dieser in

so alte Zeit hinaufgeht
;
Ueberreste der Burg des Dejokes oder

auch eiues spatern Palastes sind jetzt an der Stelle des alten Ek-

batana nicht mehr zu finden. Mag nun auch das hohe Alter des

medischen Reiches das Verschwinden jener Denkmale erklaren.

i) Vgl. Lenormant, Manuel de I’histoire ancienne de I’Orient 2, 345.

Duncker in der neuesten Auflage seiner alten Geschichte (4, 239) bezweifelt

diese Ansicht, die sich allerdings nicht strenge enveisen Usst, aber doch sehr

wahrscheinlich ist..
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SO gilt dock fiir das Reich der Arsakideii nicht die gleiche Ent-

schuldigung, und es scheint, dass die Kbuige dieser Dynastie

nicht den Ehrgeiz hatten^ ihren Ruhm der Nachwelt zu iiberlie-

fern^ sei es durch Bauwerke oder durch Inschriften.

Die Kunstdenkmale der Achameniden beginnen gleich niit

dem Stifter der Dynastie
, mit Kyros , die Reste seiner Gebaude

liegen in der Ebene von ]Murghab
,
welchen Ort Avir schon friiher

,1^ 95) zu erAvahnen Gelegenheit hatten. Dass der Ort das alte

Pasargada sei, konnen AAir nicht glauben und haben friiher (2,

617 fig.) die Griinde unseres ZAveifels angegeben; damit ist aber

natiirlich nicht gesagt, dass Kyros nicht doch in Murghab habe

bauen konnen. Es scheinen da sogar mehrere Gebaude gexA^esen

zu sein\ , sie sind aber so griindlich zerstort, dass man den Plan

derselbeii nicht mehr auffinden kaiin. Eine Terrasse ist noch

sichtbar, Avelche sich an den Hiigel anlehnt, der die Ebene von

Murghab beherrscht, sie ist So Meter tief und hat eine Facade

A'on mehr als 60 IMeter, aber die Gebaude sind langst A’erschAvun-

den, Avelche auf dieser Terrasse gestanden haben. An eiiier aii-

dern Stelle der Ebene findet sich eine zAveite Terrasse
,
auf Avel-

cher noch fiinf Pfeiler stehen, sie sind die Ueberreste eines klei-

neren Palastes
;
auf einem der Pfeiler findet sich das Bild eines

Mannes, der einen eigenthiimlichen Hauptschmuck tragt^ Avie

man ihn auch auf agyptischen Monumenten findet^ und mit Flii-

geln, die aus den Schulteni emporzuAvachsen scheinen. Eine

kurze Inschrift iiber dem Bilde sagt uns, es sei Kurus, der Konig
der Achameniden. Eine Eigeiithiimlichkeit der Inschrift macht

es AA' ahrscheinlich, dass sie alter sei als die iibrigen Keilinschriften

und in der That von dem grossen Kyros herrlihre-) . Dafur spre-

chen auch die Fliigel
, die Avir als ein Zeichen der konigliclien

Majestat schon kennen (cf. p. 599 ,
der Hauptschmuck AAird den

Strahlenglanz bezeichnen sollen. Da sich aber Kyros in seiner

Inschrift bios Konig nenut
, so diirfte das Bild noch vor seiner

Erhebung zum Grosskonige gefertigt Avorden sein. Ein drittes

und ZAvar A^ollstandig erhaltenes Gebaude aus der Achameniden-*

zeit Avird von dem heutigen Volksglaiiben als das Grab der Mut-

i; Vgl, Ker Porter. Travels (London 1S21 L 4S5flg. Menant. Les Ache-
raenides p. IT.

2) Vgl. meine Ausgabe der persischen Keilinschriften.p. To. 145.
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ter Suleimans bezeichnet; eiii Grab ist es allerdings
,
aber niclit

das des Kyros, sondern wahrscheinlich das einer Frau, wie wir

sclioii friiher gesagt haben :cf. Bd. 2, 621 . Ein grosser Platz

umgiebt dieses Grab^)/ der ausserlich durcli die Triimmer voii 24

rundeii Saulen keimtlich ist , -welclie den Platz im Viereck iiin-

gcben, 6 Saulen auf jeder Seite. Innerhalb des Piatzes steht das

Grab. Die Basis, auf der es ruht, besteht aus ungeheureii Blok-

ken von schonem weissen iVIarmor, sie erhebt sich in Stufeii; am
Fusse dieser Stufen misst die Basis an zwei Seiten 40. an den

zwei andern 44 Fuss, sie hebt sich zuerst 5 F. G Zoll als erste Stufe^

die zweite begimit 2 Fuss vom Rande der ersten und misst 3 F.

6 Z., die dritte Stufe 3 F. 4 Z., die vierte 1 F. 11 Z.
,

die fiinfte

I F. 10 Z., die secbste ebenso; oben steht das Grab, dessen Thiire

an der nordwestliclieii Seite sich befindet und 4 F. lioch ist], aber

das inwendig nur eine Kammer enthalt, die jetzt leer ist. Es ist

wahrscheinlich , dass dieses Gebaude eine Xachahmung der ba-

bylonischen Tempel ist, aber in verkleinertem Massstabe und in

Stein ausgefiihrt . Nach der A ersicherung Rawlinsons wiirdeu

Nachgrabungen in der Ebene von Murghab nicht aussichtsh>s

sein, und darf man sich von denselben in einer kommenden Zeit

noch interessante Resultate versprechen.

Von Murghab fiihrt uns ein Weg von nur wenigen Stunden

in das sciidne Thai, in welchem die alte Re sidenz der Achiimeni-

den liegt. Die Ebene fiihrt den Xamen Ilafrek ; sie wird meistens

falschlich Merdasht genannt, diesen Namen fuhrt nur die Strecke,

welche von den Ruinen von Istakhr am linkeii Ufer des Polvar

anfangt, bis zur Yereinigung dieses Flusses mit dem Kum Firuz.

Wir wissen durch die Erzahlungeu der Alten, wie die persische

Kdnigsburg zu Grunde ging. dass eine griechische Hetiire bei

einer Orgie die Brandfackel in das Gebaude warf
;
gleichwol ha-

ben Reste derselben sich bis auf den heutigen Tag erhalten, und

an sie schliessen sich in jener Ebene lujch einige andere Ruinen

an, welche derselben Zeit entstammen. Die jetzige Bevolkerung

Erans, welche seit laiiger Zeit alle Erinnernng an die Achameni-

den verloren hat, bezeichnet diese Ruinen mit ganz falschen Na-

men und setzt sie zumeist mit den Helden der alten Sagen-

1, Ker Porter 1,

2; Fergusson, History of Architecture J. 150.
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geschichte in Beziehung, die wichtigste unter diesen Ruineii

kennen sie unter dem Nameii der vierzig Saulen (cihil sutun oder

cihil minar). Eine Resclireibung des Palastes^), wie er vor seiner

Zerstorung ausgesehen hat^ ist uns voii Diodor (17, 71) iiberlie-

fert. Nach seiner Versicherung hatte die Burg drei Mauern, von

welchen die erste 16 Ellen hoch und mit einer Brustwehr ver-

sehen war ; die zweite Mauer war doppelt so hoch
;
die dritte bil-

dete ein Viereck von 60 Ellen Hohe , sie war aus sehr grossen

Steinen zusammengefiigt, an jeder Seite waren eherne Thore und

ueben diesen Palisaden von Erz, 20 Ellen hoch. Das Innere der

Burg enthielt Wohnzimmer fur den Konig und seine vornehmsten

Beamten sowie die Schatzkammern. Mit diesem Berichte Dio-

dor’s lasst sich sehr wohl vereinen, was uns von diesen Ruinen

noch geblieben ist : die beiden ersten Mauerii , von welchen Dio-

dor spricht, sind verschwuiiden , aber das innere Viereck, welches

die eigentliche Burg trug, ist geblieben. Diese Burg stand auf

einem Felsvorsprung, dessen Seiten durch die Kunst senkrecht

gemacht wurden, indem theils der schwarze Marmorfelsen selbst

behauen, theils machtige Steinblocke herbeigeschafft wurden, um
eine gleichmassige Ebene herzustellen. Die auf diese Art gebil-

dete Terrasse hat die Vorderseite gegen Westen gerichtet, die

ZAveite nach Norden
^
die dritte iiach Siiden, an der Ostseite liaiigt

sie mit dem hoheren Berge im Riicken zusammen. Die Hohe
dieser Terrasse wird auf 10 Meter, die Lange von Norden nach

Suden auf 473 Meter und die von Osten nach Westen auf 286 M.
angegeben^ . Iin Ailgemeinen hat die Terrasse die Form eines

\ierecks, jedoch mit vielen Ecken und kleinen Vorspriingen.

Nicht iiberall hat die Oberflache der Terrasse gleiche Hohe, wir

miissen auf ihr selbst Avieder drei Terrassen unterscheiden. Der
Aufgang zur Terrasse geschieht auf der Westseite, jedoch nicht

in der Mitte derselben, sondern mehr nach Norden bin
;

es fiihrt

zu der Terrasse eine prachtvolle Doppeltreppe, 7 Meter breit, ge-

bildet aus Marmorblocken \ on so ungeheurer Grosse, dass 10— 14

1; Ausser den ReiseAverken von Xiebuhr und K.er Porter beniitze ich fiir

diese Darstellunjj Lassens Artikel Persepolis in der Ersch und Gruberschen

Encyclopadie
,
Menant, Les Achemenides Paris IS 72) und Fergusson, Hi-

story of Architecture.

2) Cf. Menant 1. c. p. 39. Nach Ker Porter d, 582j ist die Terrasse ge-

gen Suden So2 Fuss, gegen Norden 926 und gegen Westen 1425 F. lang.
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Stufen aas einem eiiizigeu derselben gebildet siiid^ ’svahrend die

einzelneii Stufen nur 10 Centimeter hoch siiid, so da:?s man be-

quem hinaiifreiten kann. Jede der beiden Treppen bat noch einen

Ruheplatz in derMitte. Auch an der Siidseite fiihrt eine kleiiiere

und steilere Treppe zur Terrasse empor, eine ahnliche ist vermuth-

lich auch an der Xordseite vorhanden gewesen. Sobald man die

Terrasse erstiegen hat, steht man vor zwei Pfeilern, aus welchen

zwei gigantische Stiere hervorspriiigen (5,55 Meter hoch, 6 Meter

lang;, sie stehen auf einem Sockel von 1,50 Meter Hohe und bil-

den die Reste eines Thorwegs von nur 3^S2 M. l^reite. Dieser

Thorweg fiihrt in einen kleinen Raum, in welchem noch zu Char-

dins Zeit vier sehr schone Saulen aufrecht standen, jetzt stehen

nur noch zwei ^16,58 M. hoch), sie sind ofFeiibar Reste eines ]V)r-

ticus, der zu zwei weiteren Pfeilern mit entsprechenden Figuren

fiihrte, diessmal haben die Stierleiber JMenschengesichter, welche

Tiaren tragen; wir wisseii jetzt, dass diese fabelhaften Thiere

Nachahmungen des assyrischen Kunststils sind^; . Eine Inschrift

am Eingange D nach der gewohnlichen Rezeichnung) belehrt

uns, dass dieses Thor von Xerxes erbaut und zum allgemeineu

Eingang bestimmt war, daher auch die grosse Doppeltreppe zur

Requemlichkeit fiir Abordnungen , die aus zahlreichen Personen

bestanden. Die einzige Spur, welche ausser diesem Eingange

noch auf dem eben betretenen Theile der Terrasse zu finden ist,

ist eine Cisterne, wahrscheinlich der Ueberrest der friihern Was-
serleitung

;
es diirften in diesem Theile der Rurg noch Wohnungs-

gebaude fiir die Wachen und andere Diener der Rurg sich befun-

den haben. Wenn man sich von dem Thorwege aus rechts (gegen

SiideU; wendet, so gelangt man an eine zweite prachtvolle Treppe,

durch die man auf 31 Stufen zum zweiten ura 2 M. erhohten

Theile der Terrasse gelangt. Es sind wieder im Ganzen vier

Treppen: eine Doppeltreppe in der Mitte, einfache Treppen an

der ostlichen und an der westlichen Seite, Die hervorspringende

Wand der 3Iitteltreppe‘-; ist mit Sculpturen bedeckt, die nur

1 Cf. Menant 1. c. p. 40, wo vermuthet wird, dass die Gesichter dieser

Thiere Portraits seien und dass es nicht schwer halten werde in den Ziigen

derselben den Monarchen zu erkennen, den der Kunstler darstellen wollte.

2 Vgl. Ker Porter 1, 594 und Taf. 34.

Spjege’i, Erar. Alt^^niiuirskv.r.de III. 5J
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durch drei fiir Iiischiiften bestiramte Tafeln unterbrochen werdeo,

zwei dieser Tafeln sind leer^ nm- der altpersische Text (A) ist

ausgefiihxt ^ er riihrt von Xerxes I her. Zu beiden Seiten der In-

.schrift stehen Figuren, drei reclits mit Lanzen und Schild, links

vier bios mit Lanzen, die Zahl sieben ist wol nicht zufallig. Die

Figuren tragen eine hohe Tiara und das medische Gewand, Bart

und Haare sind sorgfaltig gekrauselt, es bedeuten diese Personen

wol die Leibwachen und die Kammerer ;
welche den Zugang zu

den koniglichen Gemachern behiiteten. Die beiden Winkel an der

Seite dieser Personen sind ausgefullt durch Darstellung eines

Lowen, der ein fabelhaftes Thier anfallt. Auch die Hinterwand

desjenigen Theiles der Terrasse, aus dem die Treppe selbst her-

vorspringt, ist an der ostlichen und westlichen Seite neben den

einporsteigenden Stufen mit Sculpturen bedeckt, welche Personen

darstellen, als ob sie die Treppen emporstiegen. Urspriinglich

waren es drei Reihen solcher Figuren , aber die oberste Reihe ist

nur noch halb vorhanden, ein Zeichen, dass die Mauer friiher

hoher war; die Lange dieser Reihen ist bS Fuss. Gegen Osten

stehen in der untersten Reihe 53 Personen^), 32 Manner in theils

eng anschliessenden , theils weiten GeAvandern
;
nicht unwahr-

scheinlich halt man die letztere fiir die persische , die erstere fiir

die medische Tracht. Als Kopfbedeckung erscheint eine flache

Miitze ,
Kopf- und Barthaar sind mit der gewohnlichen Sorgfalt

geordnet. Einige der Figuren tragen Bogen, andere kurze

Schwerter, noch andere sind ganz ohne ’Waffen, sie sind mit

Halsketten
, Ohrgehiingen und Arnibandern geschmiickt, Alles

konigliche Auszeichnungen
,

vielleicht Andeutungen ihrer Wiir-

den. Manche tragen auch in der Hand einen Stab mit einer Ku-
gel, in ihnen hat Ker Porter wol mit Recht die sogenannten Me-
lophoren vermuthet ^s. o. p. 638). Yor diesen 32 Figuren gehen

21 bewaffnete, wol eine Abtheilung der Leibwache. Die zweite

Reihe zeigt Avieder 32 Personen derselben Art und ihnen \wan
2 1 Speertrager

;
die Personen der dritten Reihe sind nicht mehr

zu erkennen. Tch mochte glauben, dass diese Personlichkeiten

zum Theil die Grossen des Reichs bedeuten
, Avelche vor Allen

das Recht hatten
, auf dieser Haupttreppe in die GegeiiAvart des

Konigs zu gelangen. Noch interessanter sind die Darstellungen

1, Niebuhr, Taf, 21. Ker Porter. Taf. .AT.
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an der westlicheix Seite der Wand^), es sind auch hier drei Reiheri

iiber einander, die oberste Reilie ist gleiclifalls beschadigt. Die

Personen sind in Abtheilungeii von je seclis Personen vertlieilt,

die einzelnen Abtlieiluiigeu sind durch Cypressenblatter von ein-

ander geschieden. Die erste Figur tragt ein weites, faltiges Ge-
wand, eine Tiara, Dolch uud Giirtel

,
in der Hand halt sie einen

langen Stab, und Lassen hat vollkommen Recht, wean er in

diesen Personen die sogenaiinten des Xenophon (Cyrop.

S, 3. 15 u. 22 verinuthet, konigliche Kammeiherreii, welche die

Processionen in die Gegenwart des Konigs zii geleiten liatteu

;

die verschiedene Kleidung derselben deutet wol ihreii verschiede-

nen Rang an. Was die von ihnen gefuhrten Personen betrifft, so

hat jede Abtheilung ihre eigene Tracht^i, die zweite Person tragt

nichts, aber die iibrigeii Personen tragen oder ftiliren verschiedene

Dinge, wie Kleider, Rinder . Pferde und Wagen. Speertriiger

gehen diesen Personen nicht voraus
,

sie waren aber liber den

Stufen der Treppe angebracht, iiber jeder Stufe einer. Man ist

langst daiiiber einig, dass diese Personen Tribut bringeiide Ab-
ordnungen aus den Provinzen vorstellen sollen

;
ob sie gerade bei

einer besondern Gelegenheit Neujahrsfest
, Geburtstag des Ko-

nigs' erscheinen, wird sich nicht naehr ermitteln lassen. Am ost-

lichen wie am westlichen Ende dieser Wand wiederholt sich die

Darstellung des Lowen, der ein fabelhaftes Thier anfullt.

Ist man die Treppe hinaufgestiegen
, so gelangt man liber

einen Perron in die grosse Saulenhalle
, welche den Glanzpunkt

der Ruinen von Persepolis bildet und die Veraniassung zu der

Benennung Cihil minar oder die vierzig Saulen gegeben hat. Den
Mittelpunkt dieser Saulenhalle bildete ein ^ iereck mit 3 b Saulen

in 6 Reihen, drei andere Gruppen von je 12 Saulen in zwei Rei-

hen stehen im Xorden , Osten inid Westen dieses Yierecks_, sie

bilden also eine Vorhalle und zwei Seiteniliigel der grossen Halle
;

gegen Sliden tindet sich keine solche Gruppe. Im Ganzen waren

es also 72 Saulen, deren Standorte auch noch zu erkennen sind;

aufrecht stehen gegenwaitig nur noch 13. Die Saulen sind alle

1 Niebuhr. Taf. 22. Ker Porter. Taf. — 4.5.

2 Nach Menant :p. 49 kann man 15 — lb .\rter- von Personen zarden,

die sich durch die Kleidung oder die Dinge untersoheiden , welche sie dar-

bringen.
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aus schwarzem Marmor, jede mit 32 Kinnen cannelirt^ die Hohe
betragt 19^42 M., die des Capitals 1,40; die Basis der Saulen der

Hauptabtheilung ist verschieden von der der Nebenabtheilungen.

Der Fussboden dieses Theils des Sclilosses bestand aus grossen

Marmorplatten. Lassen ist wol im Rechte^ wenn er annimmt,

dass diese grosse Halle eine Vorballe war, nicht ein Audienzsaal,

wie man friiber glaubte
;
die Pracbt derselben sollte nur dazu die-

nen ,
die feierliche Stimmung der zu Empfangenden zu erhoben.

Diese S^ulenhalle ist das Hauptgebaude der zweiten Terrasse,

welclie sie zu ZAvei Drittheilen ausflillt. Setzt man seinen Weg
gegen Suden fort^ so gelangt man zu einer dritten Terrasse, zu

der man wieder drei M. emporsteigen muss; das auf dieser Ter-

rasse liegende Gebaude hatte zwei Facaden, eine gegen Norden,

die andere gegen Westen, die Haupttreppe fiihrt an der Westseite

empor. Die Grundraauern dieser Terrasse Avaren AA'ieder mit

Sculpturen verziert und enthalten eine Inschrift A"on Xerxes in

drei Sprachen Ca^
,
Avelche sagt , dass das Gebaude (G bei Nie-

buhr: von Darius I errichtet AAmrden sei, doch scheint es Xerxes I

vollendet zu haben. Diese Inschrift ist oben an der Treppe auf

einer Saule nochmals AA'iederholt. Auch dieses Gebaude liegt in

Ruiuen, aber einzelne Wande mit Fenstern, Thiiren und Thiir-

pfosten stehen noch aufrecht, soAveit dieselben aus so grossen

Steinen gefertigt waren, dass die neuern Perser sie nicht gut ent-

ferneii konnten. Das Gebaude selbst hat eine T.ange von 170 F.

und eine Breite A^on 95 F.; es enthielt drei Abtheilungen : in der

Mitte einen grossern Saal, auf der Nord- und Siidseite Gemacher,

die mit dem Saal durch Thiiren in Yerbindung standen ; Nach^

grabungen haben gezeigt, dass das Dach von 16 Saulen getragen

Avurde, in der nordlichen Yorhalle standen S Saulen in zAvei Rei-

hen. Die Darstellungen in diesem Gebaude sind von grossem

Interesse. Die Nord- und SiidAvand des grossen Saales zeigt

uns Avieder das Bild des Konigs
,

iiber ihm schwebt Ahura

Mazda. An der Ost- und WestAvand desselben Saales fin-

den Avir eine menschliche Figur — ohne Zweifel den Konig —
im Kampfe mit verschiedenen Ungeheuern

; das eine Bild zeigt

einen Mann, der einen LoAven ergriffen hat und demselben einen

Dolch in die Brust stosst. An verschiedenen Thiirpfosten ist der

Konig abgebildet, gehend, mit eiuem langen bis auf die Knochel

herabfallenden GeAvande mit Aveiten Aermeln, mit hohen Schuhen,
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einen Scepter in der eiiien ^ einen Beclier oder eine niume in der

andern Hand. ZweiDiener, viel kleiner "als derKonig, lialten

iiber ihn Sonnenschirm und Fliegemvedel. Eine kurze Inschrift

iiber dem Bilde in drei Spraclien (B sagt uns, dass der dargestellte

Konig Darius I sein solle. An der geraden ^Vliitze, sowie an der

Brust, Handen und SchuUern sind Locher, in welchen wahr-

sclieinlich Schmuck von Gold oder kostbaren Steinen befestigt

war. Ein zweiter Thiirpfosten zeigt dieselbe Darstellung, nur

halt der Konig in der linken Hand ein Gefass^ in der rechten

einen Kessel. Seitentbiireii gegen Sliden und Westen zeigen die

Hilder von Speertragerii. Die Einfassung der Fenster bildet eine

kurze Inschrift X)
, die sich 1 S ]Mal in diesem Theile des Palastes

wiederholt, oben steht der persische Text, links der skythische,

rechts der assyrische. Noch muss bemerkt werden
, dass sich an

der Treppe an der Westseite eine Inschrift des Artaxerxes III fiii"

det, sie erklart sich aus Veranderungen , welche dieser Konig an

dem Gebiiude des Darius gemacht haben muss. Die allgemeine

Ansicht geht dahin, dass dieses Gebaude Zimmer enthielt, die

zum taglichen Gebiauche des Konigs bestimmt waren. Darauf

deuten auch die Basreliefs, die an den Wanden der Treppen an-

gebracht sind, welche zu diesem Gebaude fiihren, denn sie stellen

zum Theil Personen vor, welche andere Gaberi tragen als die,

welche wir friiher kennen gelernt haben : ein Lamm, eine Melone

11 . s. w., kurz, hausliche Gegenstande.

Seitwarts von diesem Gebaude, 75 M. gegen Westen davon

entfernt, linden sich undeutliche Spuren eines andern Oebaudes,

das ganz an der Spitze der Terrasse gelegen war. in ihm wieder-

holt sich die Inschrift P von Artaxerxes III, es linden sich aber

auch noch Reste einer andern Inschrift in assyrischer Keilschnft,

die von Artaxerxes I herzuriihren scheint, es mag also Artaxerxes I

dieses Gebaude begonnen und Artaxerxes III es vollendet haben.

Basreliefs haben sich auch bier erhalten : es sind Personen, welche

Tribut bringen, darimter auch Elfenbein
,
was auf iigyptisehen

Tribut hindeutet ^
\

.

Auf der dritten Terrasse liegen noch andere wichtige Ge-
baude, zu welchen Treppen emporfuhren

, die aber sehr zerstort

1 Cf. Herod. 5, 97 und Men ant p.
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sind; friiher mag auch eine grosse Treppe vorhanden gewesen

sein^ ihre Spuren sind aber jetzt nicht mehr sichtbar. Neben den

Treppen finden sich wieder Sculpturen , ahnlich denen der zwei-

ten Terrasse, oben die nocb zur Halfte sichtbare Abbildung Ahura

Mazdas und eine Inschrift des Xerxes ^Ea^, die sich oben nocb-

mals wiederholt (Eb). Von den beiden Gebauden auf diesem

Theile der Terrasse ist das eine (H; so vollstandig zerstort , dass

sich wenig mehr iiber dasselbe sagen lasst; zwischen ihm und

einem zweiten Gebaude (I) ist ein Gang, welcher Sculpturen

enthalt. Dieses zweite Gebaude ist dem Gebaude G sehr ahn-

lich, welches wir oben beschrieben haben : es besteht aus einem

Saale, dem gegen Norden ein Zimmer vorliegt, das so lang ist

als der ganze Saal; dieser selbst hatte 36 Saulen. Zu beiden Sei-

ten des Saales sind ganz gleiche Zimmer
,
jedes in drei Abthei-

lungen getheilt, und auch in diesem Saale befiuden sich Sculptu-

ren. Auch hier wird der Konig gehend dargestellt, hinter ihm

zwei Eediente , welche den Fliegenwedel und den Sonnenschirm

iiber ihn halten
;

die Inschrift iiber dem Haupte des Konigs (G)

sagt uns^ dass es Xerxes I ist, sein Name ist auch noch mehrere

Male auf seinem Kleide angebracht. Xerxes scheint grosser ge-

Avesen zu sein als sein Vater, doch verdienen die Abbildungen

noch genauer studirt zu Averden. Dass diese Gebaude zu haus-

lichen Zwecken beniitzt AAmrden, geht aus den Sculpturen ganz

deutlich hervor. Mit diesen beiden Gebauden endigt der Palast

nach dieser Seite
;

an der siidlichen Mauer dieser Terrasse sind

vier Inschriften so angebracht, dass man sie von der Ebene aus

lesen kann . Diese Inschriftentafeln weicheii in ihrer Anordnung
von der gewohnlichen Regel ab : zwei derselben eiithalten persi-

sche Texte, die beiden wichtigen Inschriften H und I, die ZAvei

iibrigeii Tafeln enthalten je einen skythischen und einen assyri-

schen Text, aber nicht bios Uebersetzungen der persischen Texte,

Avie sonst der Fall zu sein pflegt, sondern jeder derselben ist eine

selbstandige Inschrift^'. Die skythische Inschrift sagt, dass Da-

rius diesen Palast gebaut habe und dass Niemand vor ihm an

jener Stelle gebaut habe
;
wir erhalten somit die GeAvissheit, dass

Darius der eigentliche Schdpfer des Palastes A^on Persepolis ist

1) Menanl p. 80. 81.
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und dass seine Nachfolger sein Werk nur erganzten. Der assy-

rische Text ist zwar auch selbstandig, fiigt abei* unserer Kennt-
niss nichts Neues hinzu.

Nachdem wir min die Gebaude des Palastes von Persepolis

alle betrachtet haben^ welche anf der Westseite der Terrasse la-

gen, kebren wir wieder zu dem Eingangsthor zuriick, um von
dort aus die noch iibrigen Bauwerke in Augenschein zu uehmen.
Diese liegen in einer natiirlichen Senkung, welche die Terrasse

gegen Osten zeigt, man braucht daber, um zu ibnen zu gelangen,

vom Eingange aus keine Treppen zu steigen. Wenn Avir uns von

dem grossen Eingangstbore aus gegen Osten Avenden, so gelan-

gen Avir bald (O) zu den Resten einer Saulenballe
, aa elcbe oiFen-

bar vom Eingangstbore aus bis an ein Gebaude -L fiihrte, Avel-

cbes das grosste von alien Bauw'erken in Persepolis geAvesen ist,

denn es misst 91 M. von Norden nacb Sliden und 75 M. von

Westen nacb Osten. An seiner Yorderseite Avar AA'ieder eine von

Saulen getragene Vorballe, an deren Eingange friiber zAvei

Tbierkolosse standen, deren Socket nocb vorbanden sind, abn-
licb denen am Haupteingange. Das Gebaude selbst bestand aus

einem einzigen grossen Saale , dessen Decke von 100 Saulen in

10 Reiben getragen Avurde; Inscbriften findet man in diesem

Saale keine, aber besonders die Vorder- und SiidAvand desselben

Avar mit Sculpturen reich gescbmiickt. An der Tbiire ist der Ko-
nig abgebildet^

,
^^ ie er auf dem Throne sitzt, einen Schemel bat

er unter den Fiissen, hinter ibm steht ein Eunuche mit dem Flie-

geuAvedel in der recbten und einem Tuche in der linken Hand,
hinter diesem ein WafFentrager. der SchA\"ert und Bo^en, und ein

ZAveiter, der die Lanze halt. A or dem Konige stehen Raucberge-

fasse; diesen zunachst eine Person mit der Hand vor demMunde,
es ist ofFenbar ein Abgesandter, Avelcber zur Audienz zugelassen

ist. Unter dem Throne stehen 40 LeibAvacben in vier Reiben, sie

baben von beiden Seiten das Gesicbt nacb der Mitte gcAA^endet,

liber dem Konig sebAvebt eine Gestalt, AA^elche obne ZAveifel Abura
Mazda sein soli; zur Seite seines Symbols stehen links und rechts

je drei Thiere, von denen man nicht recbt A\eiss
, ob sie Hunde,

Stiere oder LoAven A’orstellen sollen; diese Reiben sind durcb

Rosen geschieden, Avelcbe aucb die gauze Darstellung einfa^sen.

1 Cf. Niebuhr Taf. 29. Ker Porter Taf. 45, b.
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Eine ahnliche Darstellimg des Kbnigs findet man an der gegen-

iiber liegenden siidlichen Thiire^;, doch stehen um den Thron

nicht Leibwachen, sondern es erscheinen 14 Manner verschiede-

ner Vblker, welche den Thron tragen. Hinter dem Kbnige steht

der Eunuche mit dem Fliegemvedel, vor ihm steht Niemand. Da
diese Abbildung des Konigs zweimal an jeder Thiire vorkommt,

so erscheint sie viermal an jeder Wand, Bei den Thiiren der bst-

lichen und Avestlichen AVand sind wieder Kainpfe mit fabelhaften

Thieren dargestellt. Es ist kein Zweifel, dass wir in diesem Ge-

baude den eigentlichen Audienzsaal des Darius ^vor uns haben^

und Niebuhr hat bereits scharfsinnig bemerkt^ ^ dass es nicht

ohne Absicht ist^ wenn ^vir hier den Konig immer sitzend abge-

bildetfinden, nicht schreitend wie im Gebaude G. — Seitwarts

von diesem Gebaude L, naher zu G hin_, findet sich noch ein un>

geheurer Triimmerhaufen ; unter diesen Triimmern, Avelche den

Rest eines ansehnlichen Gebaudes bilden, findet man fiinf mit

Sculpturen bedeckte Steine von 6,50 M. Hbhe : es sind Thiir-

pfosten und Seitenwande des iiunmehr zerstbrteii Gebaudes. An
den Thiirpfosten steht der schreitende Konig mit seinen beiden

Begleitern, an den AVanden aber ist der Konig abgebildet sitzend

auf seinem Throne, der von verschiedenen Personen getragen

Avird, hinter ihm ein AATlrdentrager, der ahnlich gekleidet ist Avie

der Konig. Lassen vermuthet, es mbge hier der Gerichtssaal ge-

Avesen sein. Endlich das letzte Gebaude gegen Siiden auf dieser

Terrasse (Kj enthalt einen Saal^ ahnlich den friiher beschriebe-

nen, aber ohne Nebengemacher, jedoch mit einer Halle xov dem-
selben. Keine Inschrift sagt uns etAvas fiber die Bedeutung dieses

Gebaudes
,
aber an seinen AA^anden sieht man theils den schrei-

tenden, theils den sitzenden Konig mit seinen Begleitern, auch

die Kiimpfe mit fabelhaften Thieren erscheinen Avieder. tJeber

die Bedeutung dieses Gebaudes lasst sich durchaus nichts sagen,

die A^ermuthung Ker Porters, es mbge hier das heilige Feuer be-

Avahrt wordeii sein, hat nirgends einen Anhalt.

Diess sind die Gebaude, welche die Burg zu Persepolis ent-

halten hat. AA^ir mfissen hinzuffigen, dass die ganze Anlage mit

AA^asserleitungen durchzogen Avar, fiber die jedoch nahere Anga-

1, Niebuhr Taf. -iO.

2^ Cf. Niebuhr, Raise p. 14S.
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bc‘21 fehleii. Der auf der Westseite der Terrasse erbaute Theil des

Schlosses, welcher durch Treppen zuganglicli war, wurde walir-

scheinlich vom Konige und seineii Frauen bewohnt, wahrend die

niedriger gelegenen, gegen Osten gewendeten Kauwerke fur of-

fentliche Zwecke bestiramt gewesen sein werden, Gaste wurden

w'ol kaum in die Burg aufgenommen ;
an passenden Gebauden

fiir solche Zwecke Mird es zur Zeit der persischen Hofhaltung in

Persepolis in der Nahe gewiss nicht gemangelt haben.

Den Beschluss der Alterthiimer von Persepolis machen drei

Graber, die an der Bergwand eingehauen sind, an Tvelche sich

die Terrasse anlehnt, auf M^elcher die Burg erbaut ist. Das erste

dieser Graber liegt ostlich von dem Palaste L, das zweite bios

400 Schritte siidliclier, das dritte noeli eine Yiertelstunde weiter

gegen Siiden, ist aber nicht fertig geworden. Diese Graber sind

in der Mitte der Bergwand, etwa 300 F. vom Boden entfernt an-

gebracht. Man hat zu dem Ende an der betreffenden Stelle die

rauhe Bergwand geglattet; an der Facade sind 4 Saulen ange-

bracht, welche S Zoll aus der Bergwand hervorspringen
;
zu den

beiden Seiten dieser Saulen stehen sechs Speertrager in drei

Reihen iibereinander. Zwischen den beiden mittleren Saulen ist

eine Thiire angedeutet und 3 Zoll tief eingegraben, aber sie ist

bios blind, es w^ar hier niemals ein Eingang. Die Saulencapitale

w arden durch die Kopfe von Doppelstieren gebildet, zwischen

diesen Kopfeu ist ein viereckiger Balkenkopf in Stein ausge-

hauen. Auf den Saulen ruht danii ein Gebalk, auf dem die Figuren

von IS Hunden oder Lciwen abgebildet sind, 0 auf jeder Seite,

welche sich entgegeu laufen und in der Mitte durch eine Lotos-

blume getrennt sind. In der jNIitte der Einrahmuiig sieht man
eine Figur, welche die eine Hand erhebt, in der andern den Bo-

gen halt, es ist ohne Zweifel wieder der Kdnig. Er steht vor

einem Feueraltare, in der Fldhe schwebt der Gott Ahura Mazda.

Die iibrigen Graber tragen ganz ahnliche Verzierungen wie das

erste, mit ganz unbedeutenden Abweichiiiigen . Keines derselben

war bestimmt vom geoffnet zu werden: wie die Todten in die-

selbeii hineingebracht wnirden
,
wdssen wir nicht. Diese Graber

sind jetzt alle geoffnet, aber durch spiitere Gew'alt. man sieht,

dass sie in ihrem Innem Nischen enthalten, w'elche zur Auf-

nahme der Siirge bestimmt wareii; diese Siirge sind zum Theil
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auch noch vorhanden , sie sind aus anderem IVIarmor als der Fel-

senberg selbst, sie miissen also von anderswoher gebracht sein.

Dass von diesen Grabern in dem Graberberge bei Persepo-

lis keines dem Erbaner der Burg, dem ersten Darius
,

gehore,

konnte man schoii aus einer Mittheilung des Ktesias schliessen,

Dieser sagt uns fPers. es babe sich Darius I sein Grab noch

bei seinen Lebzeiten an dem doppelteii Berge (sv rd) 6iaa(p opsi)

herrichten lassen, er wollte dasselbe personlich besuchen, wurde

aber von den Chaldaern und seinen Aeltern abgehalten. Die Ael-

tem des Darius aber besuchten das Grab wirklich, fielen aber

herab und starben , weil die Priester
^ welche sie ^u dem Grabe

emporzogen, Schlaugen erblickten und aus Schrecken die Seile

losliessen. Jetzt ist dieses Grab des Darius wirklich aufgefunden.

Es liegt etwa eine Stunde nordlich von dem Dorfe, welches auf

der Stelle des alten Istakhr steht^:. Dort sieht man der aufgehen-

den [Sonne gegeniiber einen Felsen von weissem Marmor von

etwa 200 Schritt Lange ^
welcher bei den Eingebornen den Na-

men Naqs-LRustem fiihrt, und an diesem vier Graber in ziemlich

gleicher Hohe 60— 70 Fuss vom Boden entfernt. Sie sind von

gleicher Bauart, Inschriften tragt nur ein einziges, das dritte,

welches wir statt der andern naher beschreiben wollen. Der Un-
terbau, der Eingang und die iiber demselben stehenden Sculptu-

ren geben dem ganzen Denkmale die Form eines Kreuzes. Der
Eingang unterscheidet sich nicht von dem der Graber von Per-

sepolis, auch hier sehen wir wieder die Saulen mit den beiden

Stierkopfen und zwischen den beiden mittleren Saulen den Ein-

gang angedeutet
, die wirkliche Oeffnung ist unten, ein Viereck

von 4 F. 6 Zoll. Oberhalb des Frieses steht die Abbildung eines

Katafalks in zwei Etagen, welche von zwei Reihen von Personen
(14 in jeder Reihe getragen werden, oben auf dem Katafalk steht

der Konig mit erhobener Rechten und dem Bogen in der Linken,
er steht vor dem Feueraltare

, zwischen ihm und dem Feuer er-

scheint Ahura Mazda in der Hohe und eine Kugel^ welche gewiss
die Sonne oder Mithra vorstellen soli. In dem Rahmen, welcher
den Katafalk umgiebt, stehen je sechs Personen auf jeder Seite

1 Ker Porter 3. 5!G fig. Niebuhr 2, 155 fig.

‘2 Ker Porter pi. 17.
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des Konigs, auf der rechten Seite Manner mit Speeren bewaffiiet,

ofFenbar Leibwachen, zurLiiiken Personen, welche ofFenbar Leid-

tragende vorstellen sollen
;

iiber einigen der letzteren sind kleine

Inscbriften angebracht, welche uns belehren, wex sie sind. Links

vom Konige stebtGaubaruva, der Lanzentrager des Konigs, Unter

ihm A^pacana, der Pfeil- oder Ziigelhalter desselben
; iiber einer

Person, welche den Thron ti’agt, steht, es sei Maciya. Neben dem
Pilde sind dreisprachige Inscbriften angebracht^i, eine dieser In-

schriften besteht aus 60 Zeilen ^gewohnlich als NR. a bezeichnet)

und ist die eigentliche Grabschrift des Darius I und darum wol

spater als seine andern Inscbriften
;
eine zweite, welche niedriger

steht NE.b) ist durch den Fanatismus der Muhammedaner so

arg verstiimmelt, dass es, den Anfang ausgenommen, nicht mog-
lich ist den Sinn derselben zu entratbseln.

Nicht weit von Naqs-i-Rustem, in der Nahe des Dorfes Ha-
jiabad liegen nocb die Triimmer ’eines ansehnlichen Gebaudes

aus der Zeit der Acbameniden, welches aber zu sehr gelitten hat,

als dass man es noch naher bestimmen konnte. Eine Saule von

grosser Schonheit steht noch aufrecht, ahnliche liegen gebrochen

umher. Die Volksansicht bezeichnet die Stelle als den Thron des

Jemshid, es scheinen zM ei Gebaude dort gestanden zu haben^ .

Noch naher an Naqs-i-Rustem
,
nur etwa 35 Schritte von dem

ersten Grabe entfernt
,

steht noch ein rathselhaftes thurmartiges

Gebaude, welches gleichfalls den Acbameniden angehort^ . Es

ist im Quadrat gebaut, mit pilasterartig vorspringenden Ecken,

jede Seite 22 F. S Z., und gegenwartig etwa 35 F. hoch. Die

iibereinander gelegten Marniorblocke
,
jeder zu 3‘ Fuss, bilden

zehn (nach Andern 15 Lager: die Liinge der MarnKjrblocke ist

sehr gross, so dass immer nur zwei, in wechselnder Liinge anein-

ander stossend, eine gauze Flanke des Thurmes bilden. Der Ar-

chitrav besteht aus einem einzigen kolossalen ^Nlarmorquader von

22 F. S Z. Lange, zierlich mit kleinen Ralkenkopfen und vier-

eckigen Nischen oriiamentirt. Der Thurm ist nach alien Seiten

1 DenOrt, an welchem sie steht. \\agen wir nicht genau zu bestimmen,

da die Angaben sich widersprechen
,

vgl. Kawlinson im Journal of the R.

Asiatic Society 10, 2S9 not.

2 Ker Vorter 1 . 5 1 4 tig.

h Ker Porter 1. 562.
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hin geschlossen und hat nur gegen Norden eine Pforte 6 F.hocli,

5 F. weit, mit einfach geziertem Marmorgebalk umgeben. Im

Innern befindet sich nur eine vierseitige Kammer, 12 F. im Qua~

drat, 15— 16 Fuss hoch, deren Bestimmung nicht mehr ersicht-

iich ist. Endlicb schreiben wir der Zeit der Achameniden noch

zwei nebeneinander stehende Feueraltare zu^;, die sich nicht weit

von den Basreliefs von Naqs-i-Rustem finden, wo sich der Fel-

sen erst gegen Norden, dann amphitheatralisch gegen Westen

wendet. Sie stehen auf derselben Terrasso, sind ausgrossen Fels-

stiicken gefertigt und 12— 14 Fuss hoch.

Ueber die Denkmale der Achameniden ausserhalb der Persis

konnen wir kurz hinweggehen , weil sie fur die Kunst nicht die-

selbe Bedeutung habeii wie die wichtige Burg von Persepolis.

Das durch seine Inschrift beriihmte Denkmal von Behistan befin-

det sich wieder an einem Felsen, der sich 1700 F, hoch fast per-

pendicular aus der Ebene erhebt. Xeben den Inschriften findet

man an diesem Felseii auch Sculpturen so hoch oben, dass sie

vor den Verstiimmelungen durch dieMuhammedaner vollkommeii

geschiitzt, gleichwol aber von der Ebene aus vollkommen sicht-

bar sind. Der persische Text der Inschrift hat 416 Zeileii vier

Columnen mit 95 und eine mit 36 Zeilen ; beigefiigt sind eine

skythische und eine assyrische Uebersetzung, welche den Text im

Ganzen getreu — hie und da mit kleinen eigenthiimlichen Zu-

satzen — wiedergeben. Inmitten dieser Inschriften steht ein Bas-

relief, welches eine Scene darstellt, in welcher der Konig Darius

die Hauptfigur ist, die man auch leicht erkennt. Er tragt die

Krone auf dem Haupte , hat die Rechte erhoben
,
in der Linken

halt er den Bogen, hinter ihm stehen zwei Wiirdentrager, von

welchen der eine den Bogen, der andere eine Lanze tragt. Der

Konig hat seinen Fuss auf einen Gefaugenen gesetzt, der am
Boden liegt ,

vor ihm stehen noch neun Personen , deren Hande
auf den Riicken gebunden und die durch ein Seil aneinander ge-

kettet sind; kleine Inschriften fiber denselben belehren uns, wen
jede einzelne Person darstellt. Oberhalb der ganzen Scene schwebt

Ahura Mazda, in der Form wie er gewbhnlich abgebildet wird.

Ueber den Sinn der ganzen Scene giebt die grosse Inschrift genii-

genden Aufschluss : es sind Empbrer, w elche sich gegen Darius I

i; Ker Porter 1, 566.
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erhoben hatteii^ von diesem aber gliicklich besiegt und hiiigerich-

tet wurden. Kein Gebaude in der N^e der Inschrift giebt mis

eine Andeutung ,
warum Darius gerade bier sich bewogen land,

elie irrosste seiner luschriften anzuschreiben ; die Schonheit der

ITmgebung hat aber alle lleschauer angezogen, und Ktesias be-

schreibt uns (cf. Diodor 2, 13 den Berg unter dem Namen Bagi-

stanon^) und schreibt die Denkmale an ihm falschlich der Semi-

ramis zu, der Berg aber Avar_, wie er sagt. dem Zeus geheiligt. Fiir

einen Park ist die Umgebung sehr geeignet, es ist darum nicht

unwahrscheinlich, dass hier Darius einen Park und ein Lust-

schloss besass, welches er bewohnte, Avenn er sich in Medien

aufhielt. Yielleicht auch
,

dass das Andenken an die Niederlage

des medischen Em])orers Fravartis ^
die nicht weit von hier statt-

gefunden haben kann , den grosseii Konig bewog
,

gerade hier

seine Thaten zu vereM'igen. Noch eiii zweites Denkmal der Acha-

meniden besitzt Medien auf dem Berge Alvend, es gehort dem
Darius I und seinem Sohiie Xerxes gemeinscbaftlich. Da es von

spateren Konigen heisst, dass sie auf dem Berge Alvend gewohnt

haben (s. o. p. 613), so konnte man dasselbe auch von den alte-

ren erwarten; der Fundort der Inschrift spricht iiidessen nicht

filr eine solche Annahme. Man gelangt namlich zu den Inschrif-

tentafeln, wenn man von Hamadan aus durch eine Schlucht auf-

warts geht, welche jetzt den Namen Abbasabad fiihrt. Sie wird

von einem Gebirgsbache durchstromt und ist anfangs wohl be-

bauL wird aber immer wilder und einsamer, bis man zuletzt an

einen Wasserfall gelangt, der iiber eine Felswand von rothem

Marmor herabstiirzt; am siidlichen Theile dieserMarmoi-Avand be-

finden sich zwei Nischen und in ihnen die beiden Inschriften des

Darius und Xerxes , welche meistens mit 0 und F bezeichnet

werden. — Von einer Inschrift, welche Darius bei seinem agyp-

tischen Canale anschreiben liess, ist schon oben ^p. 665) die Rede

gewesen, sie ist in vier Sprachen abgefasst und in mehrern Exem-
plaren vorhanden, leider aber nicht gut erhalten. — Nicht ohne

Interesse ist auch das letzte Denkmal der beiden so oft genann-

ten Achamenidenkonige
,
welches wir weit im Norden, bei der

1 Die Form Bagistanon, cl. i. Gotterplatz, ist die Grundform zu dem
modernen Namen Behistan, aus welchem das gebrauchliche Behistun blo>se

Verdunklung ist, welche aber frahe, schon bei Yaqut, vorkommt.
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Stadt Van in Armenien; finden; es giebt uns die Gewisslieit,

dass sowol Darius I als Xerxes I sich dort aufgehalten haben

miissen. Eine dreisprachige Inschrift des Xerxes (K) steht an

der steilen Felswand, welche sich bei Van gerade aus der Ebene
erhebt und die auf ihrer Spitze jetzt mit tiirkischen Festungswer-

ken gekront ist. Die Inschrift ist an der Stelle angebracht, wo
der Felsen am steilsten ist, etAva 60 Fuss iiber dem Boden, aber

die Buchstaben sind so schon und deutlich, dass man sie ohne

Schwierigkeit von der Ebene aus seheii kann. Die Inschrift

sagt uns, dass Darius I mehrere schone Gebaude (ctana) an dieser

Stelle anlegte, auch bereits den Platz fiir eine Inschrift bestimmte,

diese aber selbst noch nicht anschreiben liess. Xerxes befahl nach

seiner Thronbesteigung, die fehlende Inschrift noch nachzutragen.

Da wahrscheinlich Darius I es ist, der die Residenz der Acha-

meniden von Persepolis nach Susa verlegte , so sollte man erwar-

ten, namentlich in der letztern Stadt Denkmale seiner Thatigkeit

zu finden. Die Fngunst der Zeiten hat indessen keines seiner

Bauwerke geschont, ebensowenig eines von denen, Avelche der

persischen Eroberung vorausgingen, denn Avir wissen ja, dass Susa

eine sehr alte Stadt Avar, Avelche schon unter den assyrischen Kd-
nigen nianche Belagerung auszuhalten hatte. Die Stelle ,

avo die

Stadt gestanden hat, ist indessen von dem englischen Reisenden

Loftus Avieder aufgefunden Avorden^i, sie lag in einer Ebene zwi-

schen den Fliissen Kerkha und Dizful, an einer Stelle, a\o sich

der Abstand ZA\ischen diesen beiden Stromen bis auf 2^/4 engl. M.
verengert. Die Ruinen der Stadt liegen etAva engl. M. vom
Kerkha, P/o ^1* vom Dizful entfernt, kiinstliche Canale Averden

in der Zeit, als die Stadt bliihte, derselben theils das nothige

Wasser zugefiihrt, theils ihre Festigkeit erhdht haben. Die
Ruinenhligel a^ou Susa haben nichts A^on der Grossartigkeit der

Ruinen von Persei>olis, doch ist es Loftus gelungen, unter den
Triimmerhaufen die Ruinen eines griindlich zerstorten Palastes

aufzuhnden, der mit dem Palaste von Persepolis einige Aehnlich-
keit hat. Auch dieser Palast stand auf einer grossen Terrasse,

man sieht noch die Spuren a'^oii Saulen, die sich auf einer Facade
von 100 U. Lange und So M. Tiefe entAvickeln; in der Mitte fin-

det sich eine Gruppe von 36 Saulen in 6 Reihen
, offenbar die

1; Cf. Loftus, Travels and researches in Chaldaea and Susiana p. 342 fig.
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Reste einer Saulenhalle, wie es deren mehrere in Persepolis giebt.

Auch bier ist die Basis der Saulen nicht iiberall dieselbe, die des

Hauptsaales sind viereckig , die ubrigeii rund
, die Capitale der

Saulen waren dieselben wie in Persepolis , aber iioch kiinstlicher

und noch niehr ihren Yorbildern aus Holz gleichend. Vier Saulen

des Hauptsaales trugen dieselbe Inschrift in drei Spracheii
,
der

persische Text war gegen Siideu geweudet, der skythische gegeu

Westen, der assyrische gegen Osten. Obwol diese Inschrifteu

sehr gelitten habeii, so ist es dock gelungen^ den persischen Text

(Sj leidlich herzustellen : die Inschrift ist von Artaxerxes II und

sagt aus , dass Darius I das Gebiiude apadana) gegriindet
, Arta-

xerxes I daran gebaut und Artaxerxes II es vollendet babe. jSIit

diesem Gebaude diirfte eiii Teinpel der Aiiabita enge verbuudeii

gewesen seiii, da sicb an anderen Stellen der Ruiuen eiiie Anzabl

von Terracottatiguren dieser Gottin gefunden bat.

W as wir ausser den Bauwerken nocb an Altertbiiuiern der

Acbameniden besitzen, bescbrankt sicb auf einige Yaseii und Sie-

gel, die Inscbriften in Keilscbrift tragen; von, den Siegeln scbeint

eines dem Darius I gehort zu baben. Die Yasen stammeii aus

Aegypteu und tragen den Nameu des Xerxe^ in vier Spracbeu

(agyptiscb, persiscb, skytbiscb und assyriscb,

.

Wir schliessen unsere Uebersicbt iiber die Kuustwerke der

Acbamenideuzeit mit einigen allgemeinen Bemerkungen. Trotz

der langen Zeit . welcbe seit der Zerstorung dieser alten Palaste

verflossen ist, bat sicb uns docb das Skelett derselben erbalten,

weil die Acbameniden bei ihren Bauwerken vorzuorsweise Steine

anwendeten, nicbt Holz oder Ziegel, wie es in Assyrieii und

Babylon der Fall zu sein pflegte. Fine Eigentbiimlichkeit dieser

Palaste sind die pracbtvolien Treppen
,
welcbe von einem Stock-

W'erke zum anderii fiibren; die Perser sind das einzige Yolk des

Alterthums , welches die Treppen arcbitektoniscb zu verwendeii

w'usste. Als ein Febler dieser Bauwerke muss es bezeicbnet wer-

den, dass der Boden unnbtbiger Weise mit JSaulen iiberhauft

wurde , ferner dass die Saulencapitale ibre aus Holz gefertigteii

Yorbilder zu strenge festbielteu^ . E nter den Basreliefs bietet

uns die Abbildung des sitzendeii und scbreitenden Konigs eine

'willkommeue Erganzung zu den Bescbreibungeu der Alten , wir

i; Fergussou I, ISlC
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erfahren (lurch sie, dass Sonnenschirm und Fliegemvedel schon

damals als konigliche Attribute galten^ und es ist sehr wahrschein-

lich, dass dieselben von Indien aus eiiigefiihrt wurden. Im Avesta

wird von diesen beiden Dingen nichts gemeldet, im Konigsbuche

erscheint der Sonnenschirm ( mit indischem Namen und wird

an einer Stelle bestimmt als indisch bezeichnet. Aus den Abbil-

dungen konnen wir ferner entnehmen, dass der persische Konigs-

thron nicht aus Kissen bestand, sondern ein Stuhl war ganz ahn~

lich den von Europaern gebrauchten. Es ist nachgewiesen , dass

sich in diesem und in anderen Punkten die altpersische Kunst

genau an die neuere Periode der assyrischen Kunst anschliesst*);

derThron des Darius ist dem des Sennacherib sehr ahnlich^), die

beiden Konige aber zeigen erhebliche Verschiedenheiten
; wah-

rend Sennacherib die rechte Hand auf den Bogen stiitzt, in der

linken aber zwei Pfeile halt, hat der persische Konig in der

Rechten einen Stab, in dem man schon langst seinen Scepter er~

kannt hat, in der Linken halt er etwas
,
was man bald fiir einen

Becher, bald fur einen Lotos, bald fiir einen Bluuienstrauss gehal-

ten hat ; letztere Erklarung scheint uns die wahrscheinlichere, da

auch spatere Beschreibungen den Konig mit einer Quitte in der

Hand darstellen (s. o. p. 609) . Auf den Grabdenkmalen, sowie

auf den Sculpturen von Behistan haben wir den Konig Darius

mit dem Bogen in der Hand gefunden; auch die Farther-

konige sollen bei Audienzen den Bogen in der Pland gehalten

haben. Mehr noch als bei der Figur des Konigs tritt die Nach-
ahmung der assjTischeii Kunst bei der Gestalt des Ahura Mazda
hervor. Ahura Mazda wird gewohnlich dargestellt als ein Mann
mit der Tiara auf dem Haupte, er befindet sich innerhalb eines

Ringes, der mit ausgebreiteten Flligeln verseheu ist. Einige Male
fehlt die menschliche Figur, und der Ring mit den Fliigeln allein

muss zur Bezeichnuug des hochsten Gottes geiiiigen. Diese Dar-
stellung ist nicht urspriinglich eranisch, sie findet sich vielfach in

der altenWelt: in Aegypten, namentlich aber inAssyrien, wo der

GottAssur auf dieselbe Weise bezeichnet wird ^
; man hat also eine

fremde Darstellung heriiber genommen, um den Ahura Mazda zu

1 Cf. Vaux, Ninive and Persepolis p. 330.

2 Cf. die Abbildung bei Menant p. S'?.

:» Cf. Menant p. ST.
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bezeiehneii, die Perser konnten ihn eigentlich gar nicht abbilden,

da sie eine Darstellung der Gottheit fiir eine Thorheit hielten.

Dieselbe Abhangigkeit von der assyrischen Kunst zeigen auch die

koiossalen Thierfiguren, welche die Portale der Achameniden-

koiiige scbmuckten, besunders in den Ruinen von Khorsabad sind

die Vorbilder wieder gefunden Avorden; icli mochte aber glauben,

dass dem assyrischen Yorbilde eine cianische Idee untergelegt

\vurde_, Avelche dem Yorbilde ganz fremd Avar : es mdgen die per-

sischen Thierkolosse den Mithra und das Sonnenpferd vorgestellt

haben, als deren irdisches Ebenbild die Eranier ihren Konig ver-

ehrten. Yiele Miihe haben jederzeit die fabelhaften Thiere ge-

macht, Avelche sich in den verschiedeiien Salen des Palastes von

Persepolis abgebildet finden und die im Kampfe begriffen sind

mit einer Person, Avelche Avahrscheinlich der Konig ist. An einer

Stelle sehen wir, Avie derselbe ein Thier bei seinem Horne er-

greift und ihm den Dolch in den Leib stosst
; das Thier selbst ist

aus verschiedeiien Thieren zusammengesetzt : es hat den Kopf
eines Adlers, der halbe Riicken ist mit Federn bekleidet, es ist

aufgerichtet und legt die Yorderpfoten auf den rechten Arm und

die Brust des Konig s. Nicht minder merkAviirdig ist ein zweites

Thier: der Kopf scheint der eines ^Yolfes zu sein, der Yorder-

korper und die Yorderfiisse gehoren einem LoAven an, die Hinter-

fiisse einem Adler, der Korper ist Avieder grossentheils mit Federn

bedeckt, der SchAA^eif gleicht dem eines Scorpions. An einer drit-

ten Stelle erscheint der Konig, Avie er einen jungen Lowen \^on

derErde emporhebt und an sich drlickt; ein Auertes Thier hat ein

Horn auf der Stim, ein Halsband um den Hals, die Hufe sind

die eines Pferdes oder Stiers, es ist nicht befliigelt und s;ein Ian-

ger SchAveif endigt in einem Haarbiischel. Auf alien diesen Har-

stellungen erscheint der Konig in derselben ruhigen Stellung.

Man hat diese Thiere bald fiir die Wunderthiere des Ktesias hal-

ten AA^ollen, bald suchte man sie aus dem Avesta zu erklaren,

Alles ohne Erfolg. Auch hier kniipfen die persischen Darstellun-

gen an altere babylonische \ orbilder an^J, es ist aber meine Ueber-

zeugung, dass A\ ir hier nicht blosse Jagdscenen vor uns haben ''es

scheinen mir die fabelhaften Thiere dem zu Avidersprechen),

Avahrscheinlich sind auch hier eranische Ideen den fremden Yor-

1' Vgl. Menant p. 6*2.

Spiegel, Eraa. AUerti!.aais.lLunJe. III. 52
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bildern untergelegt ^ und Lassen wird Recht behalten
,
wenn er

unter den fabelhaften Thieren Unholde sucht , welcbe den in der

Inschrift H genannten entsprechen
:
personificirte Uebel und Ra-

ster, welche von dem gerecht regierenden Konige ohne Schwie-

rigkeit bezwungen werden.

Oben ist bereits gesagt worden, dass die eranische Entwick-

lungsgeschichte ,
was die Kunst betrifFt, eine Liicke aufzeigt,

welcbe mit dem Scblusse der Achamenidenzeit beginut und erst

mit dem Anfange der Sasanidenperiode endigt. AYir sind dem-

nach fiir einen Zeitraum von sechs Jahrbunderten ohne alle

Nacbricbt von der eranischen Kunst, aber wir wagen es, nach

dem Yorgange G. Rawiinson’s hier eine Beschreibung der Rui-

nen von Hathra zu gebeu , da m ir wenn auch nicht mit Gewiss-

heit behaupten, so doch mit Wahrscheinlichkeit vermuthen kon-

nen, dass dieselben noch der Zeit der Arsakiden angehoren. Die

Stadt Hathra liegt zwar nicht mehr auf eigentlich parthischem Ge-

biete, sie hatte auch eigene Konige, welche aber wol den Partheni

tributpflichtig waren. Sie war sehr fest und wir haben gesehen

(p. 177 . 185 ;, dass sowol Trajan als Severus umsonst ihre Kraft

an ihren Mauern versuchten, aber sie kann das Ende der Arsa-

kidendynastie nicht lange iiberdauert haben. Als Ammianus
Marcellinus im J. 363 dieses Weges kam, fand er die Stadt in

Triimmern (Amm. M. 25 , 8 . 5 ;, es mag daher wol richtig sein,

wenn ein Theil der morgenlandischen Schriftsteller die Zersto-

rungHathra’s unter Shapur I setzt (s. o. p. 253
) ;

demnach diirfte

die Erbauung der noch erhaltenen Reste dieser Stadt etwa um
200—250 n. Chr. anzusetzen sein. Die Ruinen von Hathra ha-

ben etwa eine engl. Meile im Durchmesser^), sie werden von

einer fast runden IVIauer von bedeutender Dicke eingeschlossen,

die Festigkeit dieser Mauer wird noch durch Thiirme verstarkt,

welche etwa 60 Schritte auseinander liegen. Ausserhalb der

Mauer ist ein tiefer Graben, der jetzt trocken ist, ausserhalb des

Grabens noch ein breiter Wall. Der von den Mauern einge-

schlossene Raum wird durch einen von Norden nach Siiden lau-

fenden Canal in zwei ungleiche Halften getheilt, in eine grossere

1; The sixth monarchy p. 372 flg.

2j Vgl. zum Folgenden ; Dr, Ross, Journey from Baghdad to A1 Hadhr.
im Journal of the R. Geogr. Society 9, 467 flg., und Fergusson 1 ,

378 flg.
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westliche und eine kleinere ostliche ; die letztere sclieint iiicht be-

wohnt gewesen zu sein und wurde wahrscheinlich als Begrabniss-

statte benutzt, gegen Westen aber fiiiden sich Triimmerhaufen,

unter weichen die Kuinen in der Mitte des Kreises die bedeutend-

sten sind. Sie scheinen einem Palast nebst Tempel anzugehd-

ren, sie liegen in einem dutch Mauern eingeschlossenen Raume
und bilden ein langliches Yiereck 800 F. lang und 700 F. breit.

Das Hauptgebaude hatte seinen Eingang von Osten, ein klei-

nerer Fliigel ist gegen Westen gewendet. Das Innere des Gebiiu-

des wild dutch vier kleinere und drei grossere Sale ausgefiillt^

hinter einem der grossem und dreien der kleinern Sale findet

man noch ein weiteres Zimmer abgetheilt. Die grossen Sale sind

60 F. hoch^ 90 F. lang und 35—40 Schritte breit
^ sie waren

gewolbt, hatten aber keine Fenster, sondern empfingen ihr

Licht dutch die sieben grossen Thore ^ welche in das Ge-
baude hineiii fiihrten. Die Hauptfacade des Gebaudes war

aussen mit Pfeilerii geschmiicktj an welchen sich Sculpturen

befanden, Kopfe von Mannern und Frauen^ zwischeii dem vier-

ten und fiinften Thore ein Greif. Die kleinern Sale (30 F. lang

und 20 F. breit) waren inwendig ganz schmucklos ; in den grossern

sieht man Pfeiler, die mit einer Yerzierung endigen, 2— 3 F. nie-

driger findet sich auch noch ein verzierter Rand, der dutch das

ganze Zimmer fortlauft, unterhalb der Yerzierung sind 2—

3

menschliche Kopfe-). Das Gebaude, wie liberhaupt die ganze

Stadt ist aus Kalkstein erbaut. Der Tempel selbst war von einem

gewolbten Gauge umgeben
,
in den das Licht dutch zwei Fenster

drang, das Thor hatte einen schonen Fries, wde es scheint mit

religioser Bedeutung, das Innere war ganz schmucklos. Es ist

wahrscheinlich, Avenn auch nicht gewiss, dass das Gebaude friiher

ein zweites Stockwerk hatte. Das Ganze hat einige Aehnlichkeit

mit dem Taq~i-Kesra in Ktesiphon, so mag auch der parthische

Palast ausgesehen haben, den die Romer dort zerstorten. Die

Ruinen von Hathra sind dutchaus nach romischem Muster erbaut,

die Ausfiihrung ist aber so ungeschickt, dass es nicht wahrschein-

iich ist, dass ein romischer Kiinstler dabei die Aufsicht fiihrte 3)

.

1) Fergusson 1. c, p. 370 glaubt, es sei kein Tempel, sondern ein Trep-

penhaus gewesen.

2) Vergl. die Abbildung bei Ross, neben der Karte.

3; Diess ist die Ansicht Fergussons.
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In die Zeit der Farther werden auch mit grosser Wahrschein-

lichkeit einige Basreliefs gerechnet^ welche Bode in Susiana eiit-

deckte. Sie finden sich in Teng“i*Salek in der Gegend der Bakh-

tiyaris. Eine Gruppe von 15 Personen ist in zwei Beihen geord-

11 et, der erste in derReihe sitzt^ die iibrigen stehen; sie umgeben
eine Figur, die einen Mager vorzustellen scheint^ und diese Figiir

ist, im Gegensatze zu den iibrigen, sehr wohl erhalten. Sie tragt

Beinkleider und dariiber ein Obergewand, das mit Aermeln und
einer Schliesse auf der Brust versehen ist. Auf dem Kopfe hat

sie eine spitzige Miitze
, ferner einen Kinnbart und Schnurrbart,

dabei eiii sehr wuistiges Haar, das ein charakteristisches Zei-

chen der Arsakiden- und Sasanidenperiode ist, wahrend die altere,

zierlich gekrauselte Form des Haares medisch ist (Xen. Cyrop.

1, 3. 2)^). Die Figur hat die linke Hand auf die Brust gelegt,

die rechte erhoben, neben ihr steht auf einem Stein e ein Gegen-

stand in Form eines Zuckerhutes, mitKranzen und Baiidern um-
wunden. Derselben Periode gehort auch ein zweites Basrelief an,

welches einen Reiter in langem Kleide vorstellt, wie er, den Bo-
gen in der linken Hand haltend, mit einem Speere ein heran-

springendes Thier — wahrscheinlich einen Baren — durchbohrt.

Auch hier erscheint unter der Tiara wieder das reiche Haar der

spateren Zeit. Derselbe Felsen zeigt noch an einer dritten Stelle

ein Basrelief, das eine Frau darzustellen scheint, welche auf

einem laager ruht und einen Kranz in der Hand halt , ihr reiches

Haar ist in der gewohnlichen Weise geordnet; neben ihr stehen

drei Manner, der eine unbewaffnet neben dem Lager, zwei andere

zu ihren Fiissen tragen Speere. Dass diese Basreliefs gerade aus

der Zeit der Farther sein miissen , mochten wir nicht behaupten.

Noch zweifelhafter ist das folgende Denkmal. Der Felsen von

Behistan enthalt neben den Inschriften des Darius I auch noch

ein Basrelief aus neuerer Zeit, das aber sehr iibel zugerichtet ist^)

.

Man erkennt noch eine Anzahl Reiter, welche mit Lanzen be-

waffhet sind, einer unter ihnen wird von einer Victoria bekranzt.

Dieses Basrelief hat man der parthischen Zeit zugeschrieben we-

gen einer griechischen Inschrift, welche ebenso verstiimmelt ist

1) Auch Herodot '<5, 19, spricht von den langen Haaren der Perser.

2j Ker Porter 2, 151 flg. Rawlinson im Journal of the R. Geogr. Society

9, 114.
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wie das ganze Denkmal^ von der man aber deutlicli noch die

Worte liesst : AA<1>AZATH2 MIOPATHinEF und etwas weiter--

bin die Worte: rQTAPZHS lATPADHS TQN ^ATPAO und
ganz am Ende : rQTAP-H^l FEOnOBPO^, Was den Alpbasates

betrifFt, so glaube icb mit E.awlinson^:
, dass damit der Name Ar-

pakhshad wiedergegeben werden soil; wenn dagegen aus dem
Namen Gotarzes gescblossen wird, dass die Inschrift von dem ar-

sakidischen Konige dieses Xamens berrubre, so vermag icb nicbt

beizustimmen vgl. oben p. 151i; denn unser Gotarzes bezeicb-

net sich nicbt als Grosskonig^ sondern als den Satrapen der Sa-

trapen, ein sonst ungeM dhnlicher Xitel, ahnlich dem Xitel aatpoE-

TTTjC psyiaTocvtov, den sicb Bebram Cobin 'Xheopbyl. 4, 7' beilegt.

Der Arsakide Gotarzes ist ferner ein Sohn des Artabanos III, die

Scblussworte unserer Inschrift kbnnen aber nichts Anderes sagen,

als dass dieser Gotarzes ein Sohn des Geo, d. i. Gev sei. Nun ist

im Kouigsbuche freilich Gev der Sohn und nicbt der Yater des

Gudarz, jener mytbiscbe Gudarz ist somit bier gewiss nicbt ge-

meint ; da aber beide Namen ofter vorkommen
, so mag es leicht

einen Gotarzes gegeben haben, welcher der Sohn eines Gev wurde.

Da ferner es Sitte der Sasaniden ist
,

ibre Hasreliefs in der Niihe

der Acbamenidendenkmale anzubringen , so bin icb um so mehr
geneigt, dieses Basrelief in die Zeit der Sasaniden zu verlegen,

als Rawlinson aucb andere sasanidische Bauwerke in der Nahe
gefunden hat , und was den Gebrauch der griechischeii Sprache

betrifft, so ist es bekannt, dass auch auf denDenkmalen der ersten

Sasaniden griechiscbe Inscbriften sicb linden. Noch zweifelbafter

ist ein Basrelief , welches bei llolvan gefunden wurde : es stellt

einen Reiter dar, dem •ein vor ihm stebeiider Mann einen Kranz

darreicht. Eine ziemlicb lange Inschrift steht daneben, sie ist

aber in unbekannten Charakteren und bis jetzt nicbt entziffert, so

dass man gut tbut sicb eines bestimmten Urtbeils zu entbalten.

Dasselbe ist der Fall mit den Basreliefs, welche Ferrier im Lande
der Aimaqs und Hazares gesehen hat (vgl. Bd. I, 27), kiinftige

Forschung wird erst die Zeit feststellen miissen, welcher sie an-

gehoren. Yerschiedenen Altertbumern, welche man in Warka und
Niffer gefunden bat -

,
wie Sarge, Glas- und Xbongefasse etc.,

1} Cf. KawUnson i. c. p. 111.

2, Cf. Layard, Niniveh und Babylon p. 55S. Loftus. Chaldaea und Su-

siana p. 202. 214.
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hat man parthischen Ursprung zuschreiben wollen, doch auch

hier bleibt die Sache vor der Hand ungewiss.

Etwas erfreulicher gestaltet sich die Lage, wenn wir uns der

Zeit der Sasaniden zuwenden ; doch konnen wir nicht die Palaste

und Basreliefs zusammen betrachten wie bei den Achameniden,

weil sie sich nicht an denselben Orten befinden. Von den Bau-

werken der Sasaniden ist uns nicht sehr viel geblieben
,
was uns

einen Einblick in den Stand derBaukunst zu ihrer Zeit erlaubte;

der Grund ist wol^ dass die Sasaniden iiberhaupt keine sonder-

liche Neigung batten grosse Bauwerke aufzufuhren^ dann aber

auch, dass ihre Palaste meistens in dem Tieflande am Tigris la-

gen, daher grossentheils Ziegelbauten gewesen sein mogen. Die

Sasaniden nahmen den Stil an, welchen die Bauwerke von Hathra

zeigen^), nur haben sie im Laufe der Zeit so bedeutende Yeran-

derungen vorgenommen, dass ein vollkommen neuer Stil dadurch

entstanden ist. Sie haben die grossen tunnelartigen Hallen von

Hathra beibehalten, aber bios als Eingange. Die trennenden

Wande haben sie durch kiihne Bogen durchschnitten und dadurch

Beihen von Zimmern hergestellt, ferner haben sie gelernt ihre

Hallen durch Dome zu iiberwolben. Das Gebaude ist immer ein

langliches Viereck , in dessen Mitte ein grosses Thor den Haupt-

eingang bildet, so breit wie die Halle, zu welcher es den Zugang

eroffnet ;
die Zimmer sind ohne Gange mit einander verbunden,

so dass man von dem einen in das andere gelangen kann. Jeder

der Sasanidenpalaste enthalt einen innern Hof, in welchen eine

Anzahl Zimmer ausmiinden. Die Tiefe der Gebaude ist verschie-

den, zuweilen sind sie nicht viel defer als breit, bisweilen doppelt

so tief. Bisweilen hat die aussere Mauer»nur einen einzigen Ein-

gang, meistens aber mehrere
^
der Haupteingaiig ist aber immer

mitten in der Front
;
von diesem Haupteingange sieht man ganz

in das Gebaude binein
,
in dem Taq-i-Kesra bis zu einer Tiefe

von 1 1 5 F. Die Dome oder Gewolbe, deren diese Gebaude meh-

rere batten, sind voll kleiner Locher, welche dazu dienen sollten

das Licht herein zu lassen, an den Mauern des Gebaudes waren

auch Fenster angebracht. Der alteste und kleinste dieser Palaste

ist der zu Serbistan, den Fergusson um 350 n. Chr. setzt^h Der

1) Vgl. zum Folgenden Fergusson 1 ,
382 flg. und besonders Rawiinson^

The seventh monarchy p. 580 flg.

2j Cf. Fergusson 1. c. p. 386.
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Eiiigang war durch drei tiefe tunnelartige Thore, zwischen wel-

chen sich Griippen von 3 halbrunden Pilastern befinden, an den

Enden steht ein einzelner Pilaster. Die Lange des Palastes is!

42 M., die Breite 37 M., die Eingiinge liegen gegen Westen. Von
den Eingangen gelangt man in Ilalleii, von welchen die mittlere

beim Haiipteingange am wenigsten Tiefe besitzt, von ihr aus

kommt man in das grosste Zimmer des Gebaudes^ welches iiber-

w'olbt ist. Jenseits dieses grossen Zimmers liegt ein Hof^ zu wel-

chem Thiiren von verschiedenen Zimmeru fiihren. Das grosse

Zimmer fiihrt aucli gegen Norden und Siiden in Hallen. Grosser

ist der Palast von Firuzabad^ der nach Fergusson um 450 erbaut

sein diirfte. Er ist etwa 390 F. lang und ISO F. breit, und hat

nur einen Eingang, ein grosses Thor, das etwa 50 F. hoch ist

und gegen Norden liegt, es fdhrt zuerst in einen gewolbten Saal,

OO F. lang, 43 F. breit, auf jeder Seite liegen zwei kleinere Zim-
mer ahnlicher Art. Yon diesen gelangt man durch kleine aber

elegante Thiiren in drei gewolbte Zimmer , die einander ganz

ahnlich sehen und die ganze Breite des Gebaudes einiiehmen,

jedes etwa 43 F. im Quadrat, das Gewdlbe erhebt sich bis 70 F.

Die Thiire und die blinden Fenster, welche des Schmuckes wegen

angebracht sind, verrathen den Einfluss des Geschmackes von

Persepolis. Diese gewolbten Zimmer fiihren wieder in einige

kleinere und dariiber hinaus in einen Hof von 90 F. im Quadrat,

in welcheii wieder verschiedene Zimmer sich offnen, die inweiidig

mit blinden Fenstern verziert sind, aber viel weniger sorgfaltig

als in den gewolbten Zimmern. Aeusserlich war der Palast sehr

hiibsch verziert durch lange schmale Bogen und lange rohrahn-

liche Pilaster. Der ganze Palast macht einen einfachen, ernsten

Eindruck, im Ganzen ist er weniger gefallig als der kleinere in

Serbistan. Der umfangreichste unter den Palasten der Sasaniden

ist der beriihmte Taq-i-Kesra, die einzige Ruine, welche uns von

dem alten Ktesiphon geblieben ist; die morgenlandischen Ge-

schichtschreiber
,
welche in ihm ein Wunderwerk von Pracht se-

hen, nennen bald Khosrav I ^
,
bald Khosrav II als Erbauer, er

diirfte etwa aus dem Jahre 550 stammen, also noch unter Khos-

1) Nach Theophylact 5, 6 tin.) hat Justinian dem Khosrav I sowol die

griechischen Arheiter. als die Materialien fiir die Erbauung seines Palastes

besorgt.
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rav I begonnen seiu. Was von ilim noch iibrig geblieben, ist ein

blosses Bruchstiick, und es ist nicht moglicb den Plan des Gan-

zen wieder berzustellen. Die Facade ist ahnlich wie in dem Pa-

laste von Firuzabad, aber viel grossartiger, 370 F, breit, 105 F.

hoch. Was jetzt noch steht . ist der Eingang und ein gewolbter

Saab 72 F. breit, 85 F. hoch und 115 F. tief, es lasst sich an-

nehmen, dass Zimmer auf beiden Seiten waren, wie bei den iibri-

gen Palasten. Ein ^nliches Fragment in Eran selbst ist der

Takht-i-Bostan , den wir unten noch naher kennen iemen wer-

den. Ein weiterer Sasanidenpalast ist neuerdings unvermuthet

in Mashita im Laiide Moab entdeckt worden^)
; er muss von

Khosrav II herriihren und in der Zeit erbaut worden sein, als

dieser Fiirst siegreich bis in die Nahe von Byzanz vordrang, er

zeigt uns , dass Khosrav II seine danialigen Eroberungen festzu-

halten gedachte. Der ganze Palast ist ein grosses Yicreck von

500 F. nach jeder Seite, aber nur der innere Theil von etwa 170 F.

im Quadrat ist ausgebaut worden. OfFenbar soUte der Palast ein

Jagdschloss fur den Konig am Rande der W^liste sein^ er ist aus

Backsteinen ganz nach dem Muster der iibrigen Sasanidenpalaste

erbaut. Den Mittelpunkt bildet eine gewolbte Flallej liber wel-

cher friiher eine Kuppel angebracht war, daneben liegen auf jeder

Seite acht Zimmer, zwischen ihnen sind Hofe. Der Eingang lag

im Norden, von wo drei gewolbte Thorwege in das Gebaude fiihr-

ten, die bios durch Saulen von harten weissen Steinen von ein-

ander getrennt waren. Die Capitale dieser Saulen sind so wie sie

zur Zeit des Kaisers Justinian aufkamen, dieser Umstand hilft

uns das Alter des Gebaudes bestimmen. Ein zweites Gebaude ist

von dem ersten durch einen Hof von fast 200 Fuss geschieden,

scheint auch zu andern ZAvecken bestimmt geAvesen zu sein, es

enthielt wahrscheinlich Wachtzimmer fiir die Soldaten. Dieser

Palast ist ausserlich viel reicher verziert als die iibrigen Palaste

der Sasaniden, es ist klar, dass besonders griechische Arbeiter

dazu verwendet wurden
;
dasselbe Avird geAviss auch bei den Pa-

lasten der Fall gewesen sein, welche die Sasaniden innerhalb der

Granzen ihres eigenen Reiches erbauten. Das Konigsbuch ieug-

net gar nicht, dass bei dem Taq-i-kesra soavoI griechische als in-

ly VgL H. B. Tristram, The land of Moab (London 1873 p. 195 flg.

Mashita bedeutet Winterquartier.
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(lische Arbeiter beschafti^t waren^ wir wissen, dass Khosrav I die

schoiisten Kunstwerke des zerstorteu Antiochien in sein Land

entfiihrte (s. o. p. 463 ;
darin liegt die Anerkennung ausgespro-

chen, dass die eranischen Kiinstler mit den griechischen nicht zu

wetteifern vermochten.

Wir wenden uns nunmebr zu den Basreliefs der Sasaniden,

welche wir zumeist in der Nahe der Achamenidendenkmale fin-

den, ein deutlicher Beweis ,
dass die ersten Sasaniden sich ihres

Zusammenhanges mit der altern siideranischen Dynastie noch

sehr wohl bewusst waren, auch ist die Persis vorzugsweise mit

Denkmalen dieser Art bedacht. Wenn wir von Murghab aus uns

gegen Persepolis wenden, so linden wir das erste Sasanidendenk-

mal im Thale von Hajiabad, dessen westlichstes Ende die Felsen

von Naqs-d-Rustem bilden. Eine englisclie Meile nordlich von

diesem Dorfe findet sich in einer Felshohle eine grosse Inschrift

Shapurs I, aber ohne weitere Kunstdenkmale, Diese beginnen

erst bei Naqs-i-Rustem selbst. An demselben Felsen, an welchem

sich die Achamenidengraber befinden , nur niedriger , sehen wir

sechs Basreliefs aus der Zeit der Sasaniden. Das erste derselben

zeigt sich, wenn man liber das am ostlichsten gelegene Grab hin-

aus ist. Die zwei Hauptfiguren^; sehen sich an und ergreifen

beide einen mit Bandern umwundenen Kranz
;
die Bander sollen

nach alteren Zeichnungen auf eine Kinderfigur herabgehangen

haben, diese letztere ist aber jetzt undeutlich geworden. Die Per-

son, welche den Kranz mit der rechten Hand halt, ist der Kbnig,

er hat eine ballonartige Miitze mit diegenden Bandern , wie sie

auch auf den Miinzen vielfach zu sehen ist; das Ilaupthaar ist

reich und buschig
,
wie gewohnlich bei den Sasaniden

, im Ohr

hat er eine Perle, sein weites Gewand wird durch einen Giirtel

zusammen gehalten. Die zweite Person hat man theils fiir eine

Frau, theils fur einen Eunuchen gehalten
,

sie tragt eine jVIauer-

krone als Kopfschmuck mit Blumen und fliegenden Bandern, ge-

flochtene Haarzopfe hangen iiber die Schultem herab. Eine dritte

Person hinter dem Kbnig mit erhobenem Zeigefinger und einer

phrygischen Miitze, die in einen Pterdekopf zu endigen scheint,

wird gew’bhnlich fiir einen Diener gehalten. Man will in der Fi-

gur des Kbnigs Aehnlichkeit mit dem Bilde des Vararan V auf

1; Vgl. Ker Porter 1, und die Abbildung pi. ID.
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seinen Munzen entdeckt haben
;
seit Ker Porter wird daher ange-

nommen, dass dieser Konig hier abgebildet sei
, und Ousely will

auch den Namen Vararan in einer grossen InschHft gelesen haben,

welche zur Seite dieses Basreliefs steht. Da uns ahnliche Abbil-

dungen noch ofter vorkommen werden, so will ich gleich hier be-

merken, dass der Kranz oder Ring, der auf diesen Denkmalen
erscheint, mir kein anderer zu sein scheint ais jener, den wir in

der alteren Periode in der Hand Ahura Mazdas gefunden haben

und welcher ein Symbol der Weltherrschaft sein diirfte. Hieraus

folgt, dass die zweite Person, welche den Ring halt, eine Gottheit

sein diirfte, denn ich glaube nicht, dass die Sasaniden sonderlich

geneigt w^aren, die Ehre ihrer Siege mit einem menschlichen We-
sen zu theilen. Auch die Person, welche hinter dem Konige
steht, diirfte eher ein gottliches als ein menschliches Wesen sein,

auf jeden Fall ist es ein Rathgeber. — Das zweite Basrelief stellt

ein Gefecht dar^)
,
in welchem ein eranischer Konig — wol der-

selbe wie auf dem vorhergehenden— einen Sieg mit vorgestreck-

ter Lanze iiber einen zuriickweichenden Gegner davontragt. Hin-
ter dem Konige wird ein Standartenzeichen getragen. Die ge-

wdhnliche Annahme, es sei der Sieg des Yararan Y iiber den Be-
herrscher von Turun dargestellt [s. o. p. 352), scheint mir sehr

problematisch. — Das dritte Basrelief ist eines der bekanntesten

und findet sich auch sonst wieder -) . Es stellt einen eranischen

Konig dar zu Pferde und mit der Krone auf dem Haupte
,

die

linke Hand hat er an den Degenknopf gelegt, mit der rechten er-

greift er die Hande einer vor ihm stehenden Person , welche in

den Aermeln stecken. Diese Person ist in romischem Kostiim,

ebenso eine zweite, welche in bittender Stellung vor dem Konige
kniet. Hinter dem Konige erscheint wieder dieselbe Personlich-

keit, wie auf dem ersten Basrelief. Die allgemeine Annahme
ist, dass hier die Gefangennehmung des Kaisers Yalerianus durch
Shapur H dargestellt werden soli, die kniende Person ist der Kai-
ser selbst, die stehende aber Cyriades , der an seine Stelle gesetzt

wird (s. o. p. 251). Da dieselbe Darsteliung auch in den Ruinen
von Shapur und Darabgerd wiederkehrt, so hat diese Ansicht

allerdings eine gewisse Wahrscheinlichkeit. — Das vierte Bas-

1; Ker Porter 1, 537 und pi. 20.

2; Ker Porter 1, 540 und pi. 2J.
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relief^: hat einen ganz ahnlichen Gegenstand wie das zTveite, nur

ist die Lanze des zuriickweichenden Gegners hier zerbrochen.

Interessant ist auch die Krone des Konigs^ die hier in ganz an-

derer Gestalt als sonst erscheint. — Das fiinfte Basrelief^) zeigt

wieder die beiden Reiter mit dem Ringe, diesmal mit Inschriften,

diese belehren uns^ dass der eine Reiter, welcher die Mauerkrone

tragt, Ahura Mazda sein soli, der zweite Reiter, welcher den Ring

in Empfang nimmt und hinter welchem eine Person mit dem
Fliegenwedel steht , Niemand anders als Ardeshir I , der Stifter

der Dynastie. Zu den Fiissen eines jeden Reiters liegt ein Konig,

dem Anscheine nach getodtet, der zur Seite des Ahura Mazda
tragt Schlangen statt der Haare, er ist also wol als Usurpator zu

betrachten. Endlich das sechste Rasrelief^) zeigt einen Konig,

der auf einer Art von Tribune steht, um ihn sitzen die Grossen

des Reiches.

Geht man von dem Felsen von Naqs-i-Rustem in der Rich-

tiing auf Persepolis weiter, so kommt man zuerst zu den nur un-

bedeutenden Ruinen der alten Konigsstadt Istakhr , deren starke

Feste auf einem Rerge gelegen war. Nach orientalischer An-
schauung hatten die Sasanidenkonige wol Bedenken getragen,

sich iinmittelbar in den Ruinen ihrer Yorfahren niederzulassen,

sie hatten aber ihre neue Resideiiz in deren unmittelbarer Nahe

errichtet. Zwischen Istakhr und Cihil-minar findet sich an dem
Graberberge von Persepolis eine in den Felsen gehauene Grotte

ohne Dach, deren drei Wande gegen Norden, Siiden und Osten

mit Sculpture!! bedeckt sind^i. Auf der Siidseite finden wir eine

Wiederholung der Darstellung der zwei Reiter, welche einen

Ring halten ;
doch ist die Darstellung nicht so gut und offenbar

von weniger geschickten Kiinstlern gefertigt, auch fehlen alle

Nebenpersonen, bios Ahura Mazda und der Konig ist abgebildet.

Gegen Osten finden wir eine Wiederholung der Scene mit Ne-

benpersonen, doch sind die beiden Hauptpersonen zu Fuss. Auf
der Nordseite sehen wir das Bild eines Reiters, neben ihm sein

Gefolge zu Fusse; der Kopf des Reiters, wie auch des Pferdes ist

sehr zerstort, die Inschriften sagen uns, dass es Shapur I sein

1) Ker Porter 1, 544 und pi. 22.

2) Ker Porter 1, 54S und pi. 23.

3) Ker Porter 1> 551 und pi. 24.

4' Ker Porter 1, 571, pi 27. Niebuhr Taf. 32 A.
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soli. — Der Persis gehoren noch einige Basreliefs an, welche

Ker Porter in der Nahe von Shiraz fand . Die eine Gruppe be-

steht aus einer Frau, welche ihren grossen Schleier in der linken

Hand halt
,
die rechte aber nach einer andern Person ausstreckt,

welche ihr eine Blume darbietet; da diese Person keine Krone

tragt, so zweifle ich, dass es der Konig ist. Das Bild des Sasani-

denkbnigs erscheint zweimal an derselben \Yand, in der gewohn-

lichen Weise , aber schlecht ausgefdhrt. Endlich sind hier noch

die Buinen der Stadt Shapiir zu nennen. Sie liegen 6 Stunden

von der Stadt Kazerun entfernt im Gebirge gegen Norden, in

einer romantischen Gegeiid; die Buinen haben einen Umfang
von etwa 2 Stunden. Auf einer Anhohe^ welche sich an die Ost-

seite des Berges anlehnt, aber vollkommen isolirt ist, stehen die

Triimmer einer Burg, die gewaltige Thiirme und Mauern beses-

sen zu haben scheint; an diesen Mauern finden sich Beliefs aus

der Zeit der Sasaniden. Auf dem ersten sehen wir die uns schon

bekannten Beiter mit einer Person, die zu ihren Fiissen ausge-

streckt liegt. Die Figuren sind colossal, haben aber sehr gelitten.

Vor dem einen Beiter kniet eine Person in fiehender Stellung.

Das zweite Belief ist weit bedeutender und in neun Felder ge-

theilt. Im Mittelfelde erscheint der Konig zu Pferde mit der Sa-

sanidenkrone und dem nach hinten fliegenden Kopfputze, unter

den Hufen des Pferdes wieder der ausgestreckte Leichnam eines

Uebersvundenen ,
vor ihm ein knieender Mann in Bomercostum,

hinter ihm zwei Figuren, eine bartlos mit phrygischer ^liitze.

Ueber demKonige schwebt ein gefliigelter Genius, derKonig halt

einen Mann in romisclier Kleidung an der Hand
;
eine Inschrift

mag friiher vorhanden gewesen sein. Im zweiten Hauptfelde zur

Linken des Mittelfeldes sind zwei Abtheilungen , von welchen

jede sechs berittene Figuren euthalt, alie die rechte Hand und
den Zeigefinger erhebend, es ist das Gefolge des Konigs, seine

Bathe. Das dritte Feld, zur Bechten des Mittelfeldes, hat sechs

Unterabtheilungen zu je drei Personen, sie trageii verschiedene

Diuge, die mir theils Baugerathschaften, theils GescLenke zu sein

scheinen. Diese Figuren, wie die des Mittelfeldes, haben eine

Hbhe von 5 F. 9 Z., dagegen erreichen die Beiter zur Linken

des Konigs nur etwa die Halfte dieser Hohe. Weitere Basreliefs

I, Ker Porter I, 706, pi. 57
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bemerkt man an der andern Uferseite, jenseits eines Baches^ ^vo

man in einem in 5 Felder getheilten Relief den Konig in der

^Mitte^ und zwar ausnahmsAveise en face abgebildet sielit, er greift

mit der linken Hand an seinen Degen , die rechte hat er ausge-

streckt. Von den beiden Abtheilungen zu seiner Rechten hat die

oberste wieder die Hand und den Zeigefinger erhoben
, in der

zweiten Reihe stehen wahrscheinlich Diener, einer derselben halt

ein reich verziertes Pferd am Zaume. Auf der linken Seite des

Konigs erscheinen wieder zwei Reiheu Personen^ der Fiihrer der-

selben tragt zwei Menschenkopfe, eiu kleiner Junge halt sich an

seinem Kleide fest. Das vierte Relief zur Seite des vorigen stellt

wieder zwei kolossale Reiter vor, welche den Ring halten; sie

sollen besonders gut gearbeitet sein. Das fiinfte Relief ist ein

Jagdstiickj aber sehr verdorbeu , man unterscheidet darauf die

Person des Konigs zu Pferde^ mit einem Bogen und zwei Pfeilen

in der Hand, sonst sieht man noch die Kopfe von Menschen,

Pferden undKamelen. Ungefahr 100 Schritte weiter ist ein neues

Relief in concaverForm ausgehauen, der Gegenstand scheint dem
des 2. und 3. Reliefs sehr ahnlich. Das Mittelstilck, welches den

grossten Raum einnimmt, zeigt die gewohnliche Darstellung des

siegreichen Konigs mit der Leiche zu seinen Fiissen und dem
knieenden Romer neben dem Pferde; bei dem Konige steht aber

hier ein Mann in Sasanidentracht, welcher dem Konige den

Ring entgegenhalt. Weiter nach rechts stehen in der ersten

Reihe eine Anzahl Personen mit gefalteten Armen, in der zwei-

ten und dritteii Reihe Personen, welche Korbe etc. tragen, in der

Ecke fuhrt demand einen Ldwen an der Kette. In der vierten

Reihe, gerade dem Konige gegeniiber, stehen sechs Personen in

faltigen, lockeren Gewandern (welche man desshalb fur Inder

halten wollte)
,

sie fiihren und tragen verschiedene Gegenstande,

wie Pferde , Elephanten ; darunter stehen Manner in romischer

Tracht, bei ihnen befindet sich ein Wagen mit zwei angeschirr-

ten Pferden. Auf der linken Seite stehen in 5 Abtheilungen Rei-

ter, die offenbar das Gefolge sind. Endlich ist noch ein Gebaude

zu erwahnen, das eine Viertelstunde vom sechsten Relief entfernt

ist, es ist schon gebaut, an seinem Eingange haben friiher Sphinx

e

gestanden, von deneii man noch Triimmer findet.

Wie in der Persis
, so hat die Dynastie der Sasaniden auch

in Medien ihre Denkmale nahe an denen ihrer Yorfahren ange-
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bracht. Ungefahr 2 Parasangen von Behistan in der Richtung zu

der Stadt Kirmanshah sieht man noch die sparlichen Triimmer

eines Palastes, weiche Rawlinson (1. c. 9, 116) fiir sasanidiseh

halt. Acht oder neun Basen und Capitale sind Alles, was noch

zu sehen ist , aber der Abstand der ersten dieser Ruinen von der

letzten ist etwa 300 Schritte, es scheint also hier ein Gebaude

von ziemlicher Ausdehnung gestanden zu haben. An demselben

Bergzuge^ welcher die Denkmale des Darius tragt, iiur wieder

mehr westlich gegen Ku*manshah zu hnden sich die Sculpturen,

weiche jetzt mit dem Namen Taq-i-bostan, d. i. Gewdlbe des Gar-

tens, oder auch Takht-i-bostan, Thron des Gartens, bezeichnet

werden. Die romantischen Erzahlungen der neueren Perser w ol-

len die Namen des Kiinstiers wissen
, dem wir diese Denkmale

verdanken, er soli Ferhad geheissen und Shiriii, die schone Ge-

mahlin des Khosrav II, geliebt haben; ihr zu Ehren verfertigte

FerhM diese Sculpturen und die dazu gehdrenden Bauwerke.

Es ist indesseii zu bemerken, dass das Kdnigsbuch von dieser ro-

mantischen Liebesgeschichte nicht das Geringste weiss^), sie

diirfte spater entstanden und ohne historischen Hintergrund sein.

Die Sculpturen beginnen an einer Stelle, wo die klare Quelle

eines Baches aus der Pelswand hervorbricht und ihren Weg zu

dem Flusse Qara-su einschlagt. Gerade iiber dieser Quelle befin-

det sich ein Relief, welches bei den Umwohnern den Namen der

vier Calender fiihrt . Es besteht aus vier Personen, von w elchen

die eine auf dem Boden liegt, auf ihren Kopf tritt eine andere

Figur, weiche eine Mauerkrone tragt, die mit dem bei den Sasa-

niden so gewdhnlichen Balle und einem Perlenkranze nebst Dia-

dem versehen ist. Das Haar ist buschig, ein leichtes fliegendes

Kleid wird an der Brust zusammengehalten, ein Giirtel geht um
die Mitte des Leibes, ebenso auch bei den andern Personen. Die

zweite Person tr^t einen dicht anliegenden Helm, iiber dem sich

gleichfalls der Hall der Sasaniden erhebt, zwei grdssere und zwei

kleinere Bander fliegen nach riickwarts. Beide Personen halten

den uns bekannten Ring, und wir werden nicht irren, wenn wir

in der ersten den Ahura Mazda, in der zweiten einen Sasaniden-

1) Kurz wird die Geschichte im persischen Tabari erzahlt 2, 298'. aus-

fuhrlich theilt sie Ker Porter mit 2, 179 fig.

2) Vergl. Ker Porter 2, 169. 191 fig. und pi. 66.
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konig erkeniieii. Hinter dem Konige steht eine Person mit einem

grossen Strahlenkranze urn das Haupt und einer Art Scepter in

der Hand, er steht auf einer Plume, die man fur eine Sonnen-

blume halten kann; nach ^meiner Ansicht ist es Mithra, die

Schutzgottlieit der koniglichenFamilie, Nicht weit von dem eben

beschriebenen Basrelief fiihrt eine Treppe auf eine Terrasse
,
wo

man die Spuren einer Statue entdeckt, die friiher dort gestanden

haben muss ; die zerbrochene Statue selbst liegt unten im Bache
und ist die Figur einesKonigs. Die w^erthvollsten Denkmale ent-

halten aber zw ei Felsengrotten^) am Fusse des Felsen. Die gros-

sere hat eine Breite von 24 F., eine Tiefe von 21 F., die Hohe
des Gewolbes ist 50 F., die Wande der Grotte sind schon polirt.

Der Eingang zur Halle geschieht durch ein gewolbtes Thor, wie

wir sie in den Palasten der Sasaniden gewohnt sind. Oben an

diesem Bogen befindet sich ein Halbmond, auf jeder Seite des-

selben eine Figur, die vollkommen einem Engel gleicht und in

der einen Hand den uns bekannten Ring halt, in der andern, wie

es scheint, ein Gefass; ahnliche Figurenfindet man bereits auf

den Miinzen der Arsakiden und sonst auf den Denkmalen der Sa-

saniden
;
die Idee diirfte aus der alten Darstellung des Ahura

Mazda hervorgegangen sein. Sobald man durch den Thoi’weg

eingetreten ist, f^lt der Blick auf das Bild eines kolossalen Rei-

ters, der zwischen Saulen abgebildet ist, welche den korinthi-

schen entsprechen. Diese Figur ist mit einem Panzer angethan,

der vom Gesichte bis an die Knie reicht, unter demselben ent-

deckt man die Spuren eines reich gestickten Kleides, am rechten

Arme tragt er einen Schild, auf seinen Schultern ruht eine

schwere Lanze. Auch das Pferd ist theilweise mit einem Panzer

bedeckt ; Spuren einer Inschrift in eranischer und griechischer

Sprache sind vorhanden, aber zu undeutlich um noch gelesen zu

werden. In dem Felde oberhalb dieses Reiters stehen drei Figu-

ren ; die mittlere ist reich gekleidet und stellt offenbar den Konig
dar, er tr^t die Krone mit dem Balle oder der Kugel, sowie das

reiche wulstige Haar, sein Gewand wie seine Beinkleider sind

reich gestickt, iiber demselben tragt er noch einen Brustpanzer,

seine linke Hand ruht auf dem Schwertgriffe. Ihm zur Linkeu
steht eine weibliche Figur, gleichfalls prachtvoll gekleidet, in der

1) Ker Porter 2, 169 fig. und die Zeichnungen pi. 62— 64.
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Hand halt sie ein Gefass, aus dem sie Wasser giesst. Die Figur

zur Rechten des Konigs tragt ein Diadem und einen laiigen Bart,

ein Mantel, der an der Brust zusammengehalten ist, fallt von

ihren Schultern, sie reicht dem Koiiige den bekannten Ring dar.

Ich zweifie nicht, dass die weibliche Person zur Linken des Ko-

nigs Anahita ist, die zur Rechten diirfte wieder Mithra sein. Die

Darstellungen an den Seitenwanden der Grotte sind leicht zu er-

klaren : es sind Jagdscenen. Auf einem der Reliefs ist der Konig

zu Pferde dargestellt mit Pfeil und Bogen bewaffnet, ein Son-

nenschirm wird liber ihn gehalten. Yor dem Konige eilen Gazel-

len in schnellem Laufe vorbei , Reiter ihnen zur Seite, weiterhin

sieht man erlegte Thiere. Hinter dem Konige ist eine Musik-

bande aufgestellt. In einem der Seitenfelder erblickt man Ele-

phanten mit ihrer Bemannung, welche dem Konige das Wild zu-

treiben, auf dem entgegengesetzten Seitenfelde Kamele, auf

welche die erlegten Thiere geladen werden. An der zweiten Wand
wird eine Eberjagd dargestellt. Die Gegend ist offenbar ein See,

dessen Ufer reichlich mit Gebiisch und Schilfwaldungen bewach-

sen sind. Auch bier sehen wir Elephanten, bemiiht die Eber

durch die Mitte zu treiben, wo in einem Boote eine Person steht,

viel grosser als die iibrigen Personen und reich gekleidet, sie

schickt sich eben an, die zugetriebenen Thiere mit dem Bogen

zu erschiessen. Ein wenig weiter entfernt ist in einem andem
Boote eine zweite Person

,
der ersten ahnlich, aber weit kleiner

und mit einem Kreise um den Kopf, der wol einen Strahlenkranz

vorstellen soli
; es diirfte also hier der Konig zweimal abgebildet

sein. Diese zweite Person empfangt so eben den Bogen aus den

Handen einesDieners, neben ihr sitzt eine Harfenspielerin, musi-

cirende Frauen sieht man auch in anderen Booten. An dem
Rande des Reliefs sieht man Personen, die eben damit beschaf-

tigt sind , die erlegten Eber auf Elephanten zu laden und weiter

zu schaffen.

Die zweite Grotte ist bei weitem nicht so geraumig als die

erste, sie ist bios 19 F. breit und 12 F. tief; aussen ist sie nicht

geschmiickt. Dem Eingauge gegeniiber bemerkt man ein Bas-

relief mit zwei Personen, die beide ganz gleich gekleidet sind:

sie tragen Kronen und das buschige Haar der Sasmiiden. Die

1) Ker Porter 2, IST fig. und pi. 65.
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Kleidung ist nicht besonders prachtvoll ^
doch tragen sie Hals-

bander und verzierte Sclnvertgebange. Zwei Inscliriften sagen

uns, wer diese Personen sind : die eine ist Shapur, der Konig der

Konige, Sohii des Ormazd, die zweite Shapiir^ Konig der Konige,

Sohn des Shapur und Enkel des Ormazd, es sollen mithin die

beiden Personen den Shapur II und Shapur III vorstellen. Die

Durstellung ist etwas plump ,
die Jagdsceiien und die \ erzierun-

gen des Eingangs der ersten Grotte sind bedeutend holier zu stel-

len. — Wenn wir noch das unvollendete Easrelief erwaimen,

welches Ker Porter in den Ruinen von Rai gefunden hat, so glau-

ben wir die wichtigsten Kunstdenkmale dei Sasaniden erwiihnt

zu haben. Eine kurze Erwahnung verdienen nur noch die Miin-

zen. Von den Dareiken ist bereits oben (p. 06 1) die Rede gewe-

sen. Die Arsakidenmiinzen gehoren ihres griechischen Charakters

wegen kaum hierher , wiewol die Rildnisse und der Schmuck der

Arsakidenkonige auch die Aufmerksamkeit des Eianisten verdie-

nen. Von den Miinzeu der Sasaniden fiuden wir die schonsten

zu Anfang der Dynastie^), unter Ardashirl, von der Zeit des

Shapur II an verschlechtern sich dieselben aufiallend und errei-

chen unter Peroses einen hohen Grad der Rarbarei, der sich unter

den folgenden Herrschern stationar erhalt. Unter Khosrav II

zeigt sich einiger Aufschwung, der aber nicht fortschreitet ,
son~

dern bis zu den Miinzen der letzten Sasaniden stationar bleibt.

Ueber die Musik kdnnen wir nur bemerken ,
dass dieselbe

jederzeit in Eran beliebt war, wir aber nichts Naheres iiber sie

wissen. Vararan V war ein grosser Freund der Musik, er hatte

nicht nur giiechische Lautenspielerinnen in seiner Umgebung,

erliess auch angeblich Musiker aus Indien kommen (s. o. p. 550).

Am Hofe des Khosrav II werden im Konigsbuche zwei Sanger

Rarbad und Sargash (Sergius) erwahnt
, sie sind wol beide Grie-

chen gewesen und griechische wie indische iMusik diirfte am Ilofe

der eranischen Herrscher vielfach gehbrt worden sein.

1) Vgl. Mordtmann, Zeitschr. der DMG. s, 7. AVegen der iibrlgen Alter-

thiimer der Sasaniden verweisen wir auf Ed. Thomas, Early Sasanian in-

scriptions, seals and coins. London IS 73.

Spiegel, Erin Alterthumskumlt*. HI. 53
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Bakhdhi 1, 42.

Bakhtegan, See, 1, 88.

Bakhtiari, die, 1, 353.

Baktra 1, 42. 2, 544. 562.

Baktrien 2, 557. 3, 64.

Bakhtris 1, 42, 220.
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Bala Hisdr, Festung, 1, 9.

Balarathiis, Treffen von, 3, 490.

Baiash
,
Arsakide, 3, 197. 2, Sasa-

nide 3, 383 fig.

Bale, Fluss, 1, 84.

Baliki, die, 1, 358.

Balis 1, 166.

Balkh 1 ,
42. Residenz der Kayani-

den 1, 660.

Bambak, Pass, 1, 140.

Bambyke 1, 166.

Bamian 1,41.
Band-i- Sultan. Kanah h 16.

Banga 2, 89. 135.

Banghash, die, 1, 316.

Banii-Gushasp 1, 614.

Baptana 1, IIS
Baran lukh, Pa.ss, 1, 20.

Barasroth 3, 517.

Barbalisus 1, 166.

Bardanes 3, 433.

Bardiya 2,299 304 tig, Cf. Smerdes,

Bareki, die, 1, 341.

Barecman, das, 3, 571.

Barferush, Stadt, 1, 67.

Barikzai, die, 1, 319.

Barisses 2, 313.

Barman, Turanier, 1, 576. 643.

Barmin, Feuertempel, 3, 526.

Barophtas 3, 304.

Barsaentes 2. 516. 531, 510.

Barscham 3, 205.

Barsemios, Ronig v Hathra, 3, 183.

Barsine 1 2, 512. 2) Tochter d. Da-
rius 111 2, 577. 3, 25.

Barsom, cf Barecman.
Barta 1, 643.

Baru, Fluss, 1, 14.

Barzala 3, 286
Barzanes 2, 542. 553.

Barzapharnes 3, 114. 207.

Basean, District, 1, 240.

Basen, Fluss, 1, 145

Basista 2, 557.

Bassakes 2, 380.

Bastam 3, 474. 502. Cf. Bestam.

Bat 3, 327.

Batman-su, Fluss, 1, 174.

Batne, Stadt, 1, 292. 3, 174, 402.

Batsigraban 1, 119.

Bayezid, Stadt, 1, 131>.

Baz, Armenier, !, 733

Bazanes 3, 408,

Bazaria 2, 557.

Bazira 2, 565

Bearbaes 3, 467.

Beas, cf. Vipaca.

Bebasa 3, 286. 2SS.

Bebdarch 3, 518.

Bebehan, Stadt, 1, 117.

Bedh, Pass, 1, 19.

Begram, Ebene, 1, 11.

Beh ez Andiu Khosrav 3, 463.

Beh ez Andiu Shapur 3, 254.

Behistan, Behistiin 3, 813.

Behmen, Sohn Isfendiars, 1, 723 fig.

Behmen Jaduveih 3, 537.

Behrdm. Sohn d. Gudarz, I, 630.

Behrdm, AVaffentrager der Siavakhsh,

1, 625.

Behrdm Cobin 3, 471—499.

Behr^m Siavushan 3, 494 fig.

Behramgur, vid, A^araran V.

Behramsfeuer 3, 575.

Behram Varjavand 2, 156.

Behut, vid Vitasta

Behzad 1, 606. 617.

Beichte der Eranier 3, 696 fig.

Beklam 3, 517.

Bel t, 732.
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Bela, Stadt, 1, 19. Pass von 1, 81.

Beiikh, Fluss, 1, 289. Cf. Bilikh.

Belucen, die, 1, <^07. 330 flg.

Belucistan 1, 80 llg.

Bender Abbas \, 87.

Beradust-Kurden 1,358.

Berdurani, die, 1, 311.

Berezi-cavagha 2, 48.

Berossos, seine Bedeutung fur die

eran. Geschichte, 2, 242. 287.

Berrhoea 3, 426.

Besobdal, Pass, 1, 140.

Besoe, Schiffer, 1, 666.

Bessos 2, 531 — 554.

Bestam, Stadt, 1, 58,

Bezabde 1, 174. 3, 291. 292.

Bezanus 1) 3, 253. 2 3, 331.

Bezhan 1) Sohn des Gev, 1, 624. 627

638. 640. 643. 644. 2' der Ashgha-

‘

nide 3, 197. 3) der Tiirke 3, 541 flg.

Beznunier 3, 202
Bhasul, Fluss, 1, 82.

Bibas 3, 46S
Bibi-nani 1, 18.

Bibulus 3, 112

Bidad, Stadt, 1, <>36.

Biderefsh, Turanier, 1, 712.

Bilbas-Kurden 1, 359.

Bilikh, Fluss. 3^ 105. 295. Cf. Be-
iikh.

Binab, Stadt, 1, 131.

Bindoes 3, 474— 501.

Bingol, Berg, 1, 145.

Bir, Ort, 1, 165.

Birjand, Stadt, 1, 38.

Birs Nirarud I, 305.

Bisthanes 2, 530.

Bitlis, Stadt; 1, 136. Fluss v. 1, 174.

Boes 3, 410.

Boghaz-koi, Denkmale von, 1, 186.

Bokhara 1, 274 276.

Bolanpass 1, 17 flg.

Bolkhar-su, Fluss, 1, 144.

Boran 3, 522.

Bost 1, 31.

Brahui, die, 1, 330. 333 flg. «

Brahuigebirge 1, 17.

Brysacius 3, 488.

Budar, Fluss, 1, 85.

Budasp 1, 521.

Buddhisten in Eran 1, 671. 3, 717.

Buidhi 2, 136.

Buidhizha 2, 136.

Buiti 2, 134.

Bdji 2, 136.

Bujnurd 1, 59

Bukephala 2, 568. 570.

Bumadus 1, 124. 2, 517.

Bundehesh 3, 797.

Bupares 2, 517.

Burandokht 3, 530. 535.

Burhan, die, 1, 322.

Burrindu, Fluss, 1, 9

Burujird 1, 1 10 116.

Bushkurd 1, 334.

Bushyaii^ta 2, 137.

Busnrjmihr 3, 461. 464.

Buttakote, Ebene, I, 7.

C.

Cac, Stadt, 1, 272. 602.

Caecacta, See, 1, 128. 200. 654.

Caesar 3, 113.

Caesarea 1, 185.

Caghanian 3, 394.

Cajus 3, 130. 131 133.

Callinicus 3, 295. Schlacht bei 3,

413. 434.

Cambadene 1, 226, Cf. Kampada.
Carabys^ne 1, 442.

Cambyses, Fluss, 1, 442. Cf. Kam-
byses.

Cam-cai, Fluss, 1, 164.

Camru, Vogel. 2, 118.

Candor, die, 1, 401

Candrabhaga, Fluss, 1, 267.

Candragupta 3, 24.

Capersana 3, 286.

Caracalla 3, 186 flg.

Carrhae, cf. Karrhae und Kharan.
Carus 3, 257,

Cassianus 3, 284.

Cassius, Avidius, 3, 181.

Cassius, Longinus, 3, 102. 108. 109.

111. 112. 206.

Castra Maurorum 3, 307.

Catenas 2, 546. 550. 561,

Cehii-tan, Berg, 1, 23

Centralasien 1, 2.

Cecast 1, 128. Cf. Caecacta.

Cengrenhaca, d. Brahmane, 1, 705.

Ceragh - Kushan
,

vid. Lichtausld-
scher.

Chala, Stadt, 1, 118.

Chalchas 3, 520.

Chaldaeer, die, 3, 588.

Chalonitis 1, 118.

Chamaetha 3, 514.

Chanaranges, der, 3, 414. 621. 630,
Channaios 3, 116.

Charax 3, 48.

Charcba 3, 288. 2) 3, 306.

Chares v. Mytilene 1, 665.

Charis 3, 49,

Charmande, Stadt, 2, 438.
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Chiliarch, der, 3, 635.

Chilicome 3, 295.

Chioniten 3, 283. 285 flg. 289.

Chiomaron 3, 469.

Chnaithas 3, 489.

Choarene 1, 47. 2, 630.

Choaspes 2,564, cf. Choes. 2] 2, 623,

Choes 2, 564.

Cholp-su, Fluss, 1, 153.

Chorasmien 1, 47. 2, 554.

Chorasmier 2, 380.

Chorianes 3, 441.

Chorienes, Felsen des, 2, 560.

Chosdaes 3, 526.

Chosroes 3, 181.

Christen, ihre Verhaltnisse in Eran

3, 719 flg., in Armenien 3, 722 flg.

Chroniken, eranische
, 1, 486. 3,

191.234.771.
Chronoiogie der Sagengeschichte 1,

500.

Ciiicien 1, 243.

Cinab, vid. Candrabhaga.
Cinaram 1, 55.

Cinval, Briicke, 2, 113. 150.

Circesiiim 1, 167. 3, 296. 485.

Citratakhma 2, 321. 323.

Citrone, die, 1, 253.

Clodius, Appius, 3, 93.

Cobin, cf. Behram Cobin.

Coche 3, 300.

Comana pontica 1, 180,

Cometes 2, 304. Cf. Gaumata.
Constantin der Grosse 3, 279.

Constantine 1, 296.

Constantins 3, 279 flg.

Corbulo 3, 156. 158.

Cordiiene 3, 261. 285. 295.

Corma, Fluss. 3, 153.

Corokh, Fluss, 1, 142.

Crassus, Lie., 3, 100 flg. 206.

Craugasius 3, 290 flg.

Cutatisium 3, 442.

Cydnus. Fluss, 1, 289.

Cylaces 3, 318.

Cypresse, die, 1, 258.

D.

Dacira 3, 296.

Dadarshis 2, 321.

Badastana, Stadt, 1, 2S3.

Badiker 2, 380. 381.

Baena 2, 104.

Baer 2, 519. 3, 135. 157. 544.

Baevas, die, 1, 436. 2, 125.

.... mainyava 2, 130.

.... mdzainya 2, 131,

Baevas varenya 2, 130.

.... vyambura 2, 131.

Daghestan 1, 27 s.

Baghui, Ebene, 1, 595.

Bahak 1, 530 flg. 2, 156.

Bahar, Borf, 1. 154.

Bailem 1, 77. 3, 421.

Baitya, Fluss, 1. 200. 695.

Baiwis 2, 135.

Bakhma 2, 194. 3, 702. 704.

Bamaspia 2, 417.

Bameghan, Stadt, 1, 61.

Bamois uparaano 2, 116.

Banabe 3. 304.

Baqiqi 1, 487.

Bara in Parthien 3, 76.

Bara bei Nisibis I, 296. 3, 102. 429.

438. 450. 488. 491.

Bara, Konig, 2, 585 flg.

Darab, Konig, 2, 584.

Barabgerd, Stadt, 1, 88. 2, 585.

Daradax, Fluss, 1, 166. 2, 436.

Baraja, Fluss, 1, 683.

Baranaghi, District, 1, 158.

Darayavus, vid. Darius.

Bardas, die, 1, 395 flg.

Bareiaios 2, 406. 411.

Bargain, Fluss, 1, 200.

Dariel, Engpass, 1, 281.

Barigmedum 3, 471. 624.

Darius I 2, 291. 308 flg. 313. 315 flg.

-- Darius II 2, 41 8 flg. — Darius III

2, 490 flg. 506 flg. 513 flg. 517. 521.

531—534.
Darius, Sohndes ArtaxerxesII 2,4i8.

Dariinsbrote 3, 572.

Dardnsopfer 3, 577.

Barvaz, District, 1, 45,

Basht, Fluss, 1, 82.

Bat 3, 201.

Batames 2, 475 flg.

Bataphernes 2, 545. 559.

Batis 2, 370. 406.

Battel, die, 1, 253.

Bauletabad, Stadt, 1, 103.

Baurises 2, 364. 374.

Dausara 3, 181.

Daximonitis, Ebene, 1, 180.

Becebalus 3, 170.

Bebas, Fluss, 1, 43.

Dehgirdu, Borf, 1, 98.

Behistan 1 ,
576.

Beinon 2, 272. 442.

Bejokes 2, 248 flg.

Belije-su 1, 186.

Bemaratus 2, 370.

Demavend I jBerg 1, 70 flg. 2) Stadt

1, 71.
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Demetrias, Stadt, 3, 54.

Demetrius, Sohn d. Euthvdemos,
40. 53.

Demetrius Nikator 3. 42 fig. SO.

Demetrius Soter 3, 42.

Demokedes 2, 332.

Dendan-shiken, Pass, 1, 42.

Derbend, Pass von, 3, 357. 421.

Derbikker, die, 2, 202.

Derende, Stadt, 1, 162.

Derfek-dagh, Berg, 1, 77.

Der-i-Mihr 3, 568 fig.

Deskere 3, 255.

Destagerd 3, 517.

Destur 3, 596,

Dev, der weisse, 1, 5S6.

Deve-boyun, Gebirge, 1, 145.

Dghmuth, vid. Tgbmuth.
Diacira, vid. Dacira.

Diadin, Stadt, 1, 136.

Diala, Fluss, 1, 114.

Atoo’jpoi 1, 413.

Dih-Khuareqan 1. 131.

Dih-Nemek 1, 63.

Dilemniten, die, 3, 446.

Dilman, Stadt, 1, 132.

Dinever (Dainever;, Stadt, 1, 105.

Diocletian 3, 261

,

Diodor 2, 279. 280. 292 fig. 404. 472.

474. 481. 489
Diodotos I und II 3, 31. 50 flg.

pirav, Schlachtvon, 3, 324.

Diunakan, die, 3, 202.

Divaniya, Stadt, 1, 169.

Diyar-bekr, vid. Amida.
Dizfiii, Fiuss, 1, 109. 110. Stadt, 1,

no.
Dizhak, District, 1, 85,

Dokht-zenan 3, 534.

Dolmetscher, die, 3, 583.

Domet 3, 214.

Doraq 1, 108.

Dori, Fluss, 1, 32.

Dotos 2, 380.

Dovin (Tovinj 1, 149.

Drangen, die, 1, 219. 3, 161.

Drapsaka, Stadt, 2, 544.

Driwis 2, 135.

Dnijas. die, 1, 437. 2, 126flg. 136 fig.

Drvacpa 2, 76. Cf. Gush.
Drypetis

,
Tochter des Darius III, 2,

578. 3, 25,

Dubana, Gegend, 1, 225,

Dughdha, Mutter Zarathustras
, 1,

688 .

Duk, Ebene, 3, 497.

puDqarnain 2. (>02 fig.

i)umly-dagh, Berg, 1, 155.

Dura 3, 34. 296. 2) 3, 35. 306. 3)

Fluss, 3, 303.

Duransarun, Konig, 1, 690.

Du-shakh, Berg, 1, 33.

Dashikgebirge 1, 154.

Dushikkurclen 1, 361. 2, 65.

Dushiyara, Duzhyairya 2, 72. 139.

E,

Ebene, die ungliickliche, 1, 18.

Eberqiih, Stadt, 1, 96.

Edessa 1, 293 3, 176. 186. 189. 402.

429. 437.

Egil 1, 173.

Egiu; Stadt, 1, 159.

Ehe, eranische, 3, 678 fig.

Ehrenzeichen, eranische, 3, 622 flg.

Ekbatana 2, 250. 251. 3, 41. 48, 165.

Elam 1, 117.

Elburz 1, 61. Cf. Alburz.

Elegeia 1, 156. 3, 173. 181.

Ellis, Treffen bei, 3, 536.

Elvend 1, 103.

Elymaeer 3, TS. 97. 146.

Ennaraarik, Treffen bei, 3, 537.

Entlehnungen von den Semiten 1,

449^ flg.

Enzeli, Hafen von, 1, 78.

Er, Sohn des Armenios, 3, 79 (j.

Eraj 1, 546 flg.

Eran 1, 2 flg. Name 1, 211. Provin-

zen 1, 2 12 flg. Granzen 1, 236.

Klima und Producte 1, 243 flg.

Eraneak 3, 217.

Eranier 1, 390 flg.

Eran-shehr 1, 212.

Eretria, Zug gegen, 2, 369.

Erindas, Fluss, 3, 150.

Erivan oder Erevan 1, 149.

Erovand 3, 210 flg.

Erovandakert 1, 147.

Erovandashat 1, 147. 3, 210.

Erovaz 3, 211.

Ersari, die, !, 351.

Erymanthus 3, 41.

Erzerum, Stadt und Thai, 1, 156. Ge-
birgskette von 1, 142

Erziehung, eranische, 3, 682 flg.

Erzingan, Stadt, 1, 157.

Esaukhail, die, 1. 316.

Esdim 3, 521.

Esel, der dreibeinige, 2, 117.

Eshkebus, Turanier, 1, 633.

Eshkesh, Turanier, 1, 639.

Essakathiyya, Treffen bei, 3, 537.

Etrek, Fluss, 1, 59

Etschmiazin, Eloster, 1. 149.
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Etymander 2, 541,

Euaspla 2, 564.

Euergeten, die, 2, 541.

Eukratideia 3, 56.

Eukratides 3, 56.

Eulaeos 2, 625 flg.

Eumenes 3, 6 — 20.

Euphemia 3, 435.

Euphrat 1, 150 fig, 225.

Europus, Stadt, 1, 166. 3, 4S.

Eurymedon, Schlacht am, 2, 40S.

Eusenen, die, 3, 283.

Euthydemus 3, 30. 52 flg.

Eutrupius 3, 204,

Exaithres 3, 110.

Exedares (Axidares, 3, 172.

Eznik 2, 182.

t

Faghanish 3, 370.

Faghfur 1, 648. 2, 597. 613.

Fahne, die eranische, 3, 642,

Farah, Stadt, 1 ,
34,

Farah-riid, Fluss, 1, 34.

Farrukh-Hormuz 3, 531.

Farrukhzad 3, 532. 534.

Ears, Provinz, 1, 88.

Fursliidvard, Bruder des Piraii
, 1,

642. 644.

Fasa, Stadt, 1, 88.

Fazindaz 1, 31.

Feige, die, 1, 254.

Feilis, die, 1, 355 flg.

Feliija, Burg, 1, 168.

Feramorz 1, 610. 624. 723.

Ferayin 3, 529,

Feriborz 1, 610. 620 flg. 620. 632. 643.

Feringis 1, 603 flg. 632,

Ferkhan 3, 522, 529.

Fermuli, die, 1, 341.

Feste, eranische, 3, 706 flg.

Feuer, Auffindung des, 1, 516, die

verschiedenen 2, 41 flg. 45. 47. 3,

575 flg. 502. Cf, Atars.

Feuerdienst 3, 693.

Feuertempel, beruhmte, 2, 47,

Filiqus 2, 585.

Finsterniss, die unendliche, 2, 18 flg.

120. Land der F. 2, 613 flg.

Firdosi 1. 488. Vgl. Konigsbuch.
Firoz-kuhi 1, 345 flg.

Firiid, Sohn d. Siavakhsh, 1, 624 flg.

Firuz-kuh, Ort, 1, 64. 65.

Firiiz-shabur 3, 254,

Fortgang des Menschengeschlechtes,
Mythus vom. 1, 457.

Fraaspa, Stadt, 1, 133.

Frada 2, 321. 324.

Fraortes, vid. Phraortes.

Frashaostra 1, 705.

Frat 1, 200.

Frauen, die eraiiischen, 3, 676 flg.

Fravak und Fravakain 1, 512.

Fravartis, vid Phraortes, 2j 2, 320 flg.

Fravashi, die, 2, 91 flg.

Frazdanava 1, 200.

Frazdanu 1, 147.

Fredun 1, 544 flg.

Freni, Tochter des Zarathustra, 1,

705.

Frezict 2, 135.

Fried'e, der kimonische, 2, 416.

Froba, Feuer, 1, 702.

Fur 2, 587. 589. 613. Cf. Poius.

Furuhil 1, 643.

Fynyk 2, 452. 3, 291.

Gabagh 3, 201.

Gabianos 3, 206.

Gabiene 3, 18.

Gabinius 3, 99.

Gabudan 1, 128

Gader, Fluss, I, 127 tig.

Gadramarta 3, 18. 19.

Gail, Fluss, 1, 158.

Galerius Maxinilanus 3, 261

Gallienus 3, 2^2.

Galius, Flavius, 3, 123.

Gamasab, Fluss, 1, 112. 113.

Gaudamak, Dorl, 1, 7.

Gandara 1, 221.

Gandarer 2, 380. 381.

G ahdarewa 1 ,
434 563.

Gandarf 1, 561. Cf. Gandarewa
Gaiidantis 2, 568.

Gangir, Fluss, 1, 113.

Ganja 1, 549.

Ganzaka 3, 520 526. Ct. Gazaka.

Gaokereiia 2, 114. 115.

Garmsir, Case. 1,31.

Garo-nemana 2, 113.

Garsevaz 1, 575. 599, 605 flg. 649.

654.

Gaslii 2. 136.^

Gaubaruva, tkI. Gobryas.

Gauganiela 2, 519. 3, 175.

Gaumata 2, 301 flg.

Gaus 2, 467—469.

Gayomard 1, 509.

Gayomarthiyya, die, 2, 187 flg.

Gazaka 3, 508.

Gazavon 3, 339. 345.

Gaziura. Stadt, 1, 180.
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Gebete, die eranischen, 3, 691 flg.

Gedrosien 2, 290.

Gedrosier 2
,
541. 573.

Gegham 1, 734.

Gelan 1, 77. 3, 421.

Gelanen, die, 3, 2S3.

Gelen, die, 2, 538.

Genthunier, die. 3, 201.

Genuni, die, 3, 2ol

.

Georgier 1, 410.

Gerger, Schloss, 1, 161.

Gergis 2, 382.

Germanicus 3, 136.

Gershah 1, 514
Gershasp 1 ,

550. 558. Vid. Kere-
ca^pa.

Geschlechtsregister
,
hebraische

, 1

,

469, phonizische 470 flg., babylo-

nische 472, eranische 473.

Gestehem 1, 576. Cf. Gustehem.
Gestirndienst

,
eranischer, 2, 70 flg.

140.

Geti-khirid 3, 579. 700.

Gev J, 586. 614 flg. 629. 639. 642.

Gharshistan 1, 25.

Ghazna, Stadt, 1, 15.

Ghilzai, die, 1, 321.

Ghorband, Fluss, 1, 10. Pass 1,11.
Ghori, die, 1, 315.

Ghulghule, Ruinen von, 1, 41.

Ghur 1, 25.

Gilshah 1, 514.

Giravgird, Stadt, 1, 628.

Glausai, die, 2, 568.

Gloes 3, 398. 401.

Glonazes 3, 408.

Glones, vid. Gloes.

Gnel 3, 312.

Gobryas 1) 2, 307. 325. 347. 2)2,
374 380. 3) 2, 439 4) 3, 589.

Goghtheni, die, 3, 203.

Goklan, die, 1, 352.

Gok-irmaq 1, 187.

Gok-su 1, 164.

Golinduch 3, 796.

Gomal, Fluss, 1, 15, 2; 1,124. 300.

Gonabad, Berg, 1, 639.

Gongrat, Stadt, 1, 47.

Gopatishah 2, 119,

Gordian III 3, 249.

Gordium, Stadt, 1, 283.

Gordius 3, 95.

Gordyene 3, 93. 97.

Gorgo 3, 373.

Gorneae 3, 155.

Gorothman, vid. Garo-neinana.

Gosh, Stadt, 1, 544. 2 Genius, 2,

T6 flg.

Goshm 3, 616.

Gosht-i-Fryan 3, 796.

Gotarzes 3, 148— 154.

Gottesuitheii 1, 598.

Gougark', Provinz, 1, 239.

Granate, Verbreitung der, 1, 252.

Granikos, Schlacht am, 2, 197.

Gregor, der heilige, 3, 274,

Griechen
,

Unternehmungen gegen
dieselben, 2, 358 flg. 370 flg.

379 flg.

Grisk 1, 31.

Grumbates 3, 285. 288.

Gubazes, Konig derLazen, 3, 430 flg.

439. 440. 442 444.

Gudarz 1, 613 flg. 629. 642. 657. 2)

der Ashghanide 3, 197.

Gulnar 3, 238.

Gulpaigan, Stadt, 1, 102.

Gulzarriun, Fluss, 1, 612. 647.

Gumathene, District, 3, 287.

Giimenek 1, 180.

Gundopherres, vid. Yndopherres.
Guraios, Fluss, 2, 565.

Guran, die, 1, 368.

Guraze, Held, 1, 643.

Gurdi 3, 502.

Gurdiya-3, 481. 502.

Gurgan Ij, Fluss, 1 ,
60. 2) Stadt,

ibid.

Gurganj, Stadt, 1, 641.

Gurgenes, Kg. v. Iberien, 3, 41 o.

Gurgin, Held, 1, 643. 3, 476. 492.

Gurun, Stadt, 1, 162.

Gurzshehr 2, 162.

Gusanastades 5, 393. 395.

Gusdauaspes 3, 520 flg,

Gushasp aus Rai 3, 476.

Gushtasp, Konig, 1, 664 flg. 668 flg.

Gustasfi 3, 555

Gustehem 3, 482. vid. Gestehem und
Bastam.

H.

Habb, Fluss, 1, 81.

Hadhayaos, Stier, 2, 119. 163.

Hadrian 3, 178— ISO.

Haetumat 1, 201

.

Hafrek, Ebene, 1, 93.

Haftar, Stadt. 1, 86.

Haft Kotal, Pass, 1, 8.

Haftorang, \dd. Hapta irihga.

Haiderabad, Pass von, 1, 81.

Hajigak, Pass von, 1, 41.

Hakhamanis 2, 262.

Hakkari, die, 1, 358.

Halagebirge 1, 17.
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Halus 3, 144.

Halys 1, 183 flg.

Hamadan 1, 103. 226.

Hamaven, Berg, 1, 631.

Hamaveran 1, 592.

Hamm&n, Kuine v., 1, 305.

Hamrin, Hugel, 1, jl9.

Hamun, See, 1, 30. 37.

Hamza v. Ispahan 1, 488 tig. 2, 600.

Handel, der eranische, 3, 66

1

fig.

Handwerker 3, 658 flg.

Haiigmatana 1, 226. Cf. Ekbatana.
Haoma 1, 432 fig. 465. 2, 114. 163.

3, 572. Vid. Gaokerena und Horn.

Haocravagha, See, 1, 135. 200

Haoshyagha, vid. Husheng.
Hapta Hehdu 1, 195. 443.

Hapta iringa 2, 73.

Hara berezaiti 1, 191. 463. 482.

Haraiva J, 52. 219. 443.

Harauvatis, Haraqaiti, 1, 221. 443,

Hare 1, 219.

Hare-rud, Fluss, 1, 51 flg. 201.

Harmay 1, 734.

Harpagus 2, 263 flg. 286.

Harud, Fluss, 1, 35.

Harum 2, 595. 612.

Harvi9ptokhma, Baum, 2, IIS.

Hasan-qale 1, 145.

Hashi 2, 136.

Hashteank^, District, 1, 240. 3, 203.

210. 216.

Hasht-rud, Fluss, 1, 75.

Hasrat-Imto 1, 45.

Hatra
,
Hathra und Hadhr, Stadt, 1

,

299. 3, 175. 177. 183. 185. 198.

243. 253. 308. 818.

Haurvatat 1, 436. 2, 39 flg.

Havenuni, die, 3, 202.

Hayk 1, 731.

Hayathaliten 3, 359. 365. 386. 393.

396. vid. Hephthaliten.

Hazaravukht 3, 382.

Hazar-derakht, Pass, 1, 14.

Hazar-derre, Thai, 1, 99.

Hazare, die, 1, 343. 348.

Heerscharen, hollische, 2, 125 flg.

Heerwesen, eranisches, 3, 638 flg.

Hejir, Sohn d. Gudarz, 1, 643.

Hekatompylos 1 ,
62. 2, 563 flg. 3,

38. 49.

Heliokles 3, 58.

Helvidius Priscus 3, 185.

Hendava, Berg, 1, 192. 198.

Hephthaliten, die, 3, 373. 374 flg.

450 flg. Vgl. Hayathaliten.
Heraklea 3, 45.

Herakles, persischer, 3, 153.

Heraklius, Kaiser, 3 ,
503 flg.

Herbad 3, 596.

Herodes 3, 114. 207. 208.

Herodes Antipas 3, 147.

Herodot 2, 189. 242. 263 flg. 287.

301. 325. 334. 408.

Hesawi, Fluss, 1, 298.

Hezarasp, Stadt, 1, 47.

Hierapolis 3, 425, 485.

Hiero 3, 145.

Hierodulen 2, 63.

Hilla, Stadt, 1, 169.

Hilmend, Fluss, 1, 30 flg. 201.

Himerus 3, 86.

Himmelfahrfc des Kaikaus 1, 595.

Hindki, die. 1, 330.

Hindu 1, 223.

Hindukush 1, 4.

Hinglatz, Pass von, 1, 81.

Hippasier, cf. Aspasier.

Hippias 2, 370

Hippis, Fluss, 3, 441.

Hira 3, 535. 536.

Histiaeus 2, 348. 356. 360. 367.

Hit, Stadt, 1, 168.

Hitacpa 1, 563.

Hiung-nu 3, 63.

Hmayeak 3, 368.

Hocharmenien, Proviiiz, 1 ,
238.

Holle, die, 2, 121.

llolvan. Fluss, 1 ,
114. 2) Stadt 1,

115.

Horn 1, 653.

Hormisdas I 3 ,
254 flg. — Hor-

misdas II 3, 262 flg. — Hormis-
das III 3, 369 flg. — Hormisdas IV
3, 463 flg. — Hormisdas V 3, 532

Anm.
Hormisdas. erau. Prinz, 3, 270. 296.

297. 298. 300. 303.

Hormuz, eran. Feldherr, 3, 535 flg.

Hormuzan 3, 540.

Hormuzdjan, Ebene, 3, 240.

Hocindum, vid, Hendava.
Hostanes 3, 589.

Hotaki, die, 1, 322.

Hounaragerd, Stadt, 1, 142.

Hrazdan, Fluss, 1, 147.

Hiiitis 3, 549.

Hukairya, Berg, 1, 191. 198.

Humai, Tochter u. Frau d. Behmen
1, 723 flg.

Human, Bruder d. Piran, 1, 640,

Huud, Behandlungdesselben, 3, 657,

Hunnen, die, 3, 316. 340. 402. 415,

417. 423.

Husein-teppe 2, 519.

Husheng 1, 514.
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Hutao9a 1, 700. 705.

Huzvaresh 3, 755 flg.

Hvare-cithra
,
Sohn Zarathustras

.

705.

Hvogva, Hvova, Hvovi 1, 705.

Hydarnes 2, 308. 2) 2, 382. 3)2,570.

Hydaspes 2, 566. 570.

Hymeas 2, 364. 378.

Hyperanthus 2, 374. 38 S.

Hyphasis 2, 568— 57U.

Hyraotes 2, 568—570.

Hyrba, Stadt, 2, 276.

Hvrkan 3, 114.

Hyrkanien 2, 418.410.536.580. 3,

38. 149. 158. 502.

Hyrkanier 2, 380. 517. 519. 3, 160.

161.

Hystaspes 1) Sohn des Darius I 2,

374. 380. 2) Sohn des Xerxes 2,

406. 411. 412. 3) Baktrier 2, 570.

Cf. Vistacpa.

1.

Iberer 1, 414. 3, 142, 261. 309. 317 fig

458.

Ichnae, Schlacht bei, 3, lOl. 107.

Idanthyrsos 2, 345 fig.

Idernes 2, 312. 2)2,420.421.
Ignatius 3, 108.

Ilija I, 156.

Inarus 2, 412 fig.

Indarazar, Haupt der Mazdakiten, 3,

408.

Indates 3, S3.

Inder, die, 1 ,
395 fig. 2, 380. 395.

507. 516. 561.

Indien 2, 561. 3, 241. 353, 421.

Indogermanen
,
Vaterland der. 1,424

bis 427.

Indoskythen 3, 66.

Indra, vid. Aiidra.

Indus, Fluss, 1, 263 fig.

Ingeiene 3, 261.

Insechen, die, 3, 158.

Inseln, griech. Erwerbung derselben

2, 331 flg, 356 flg.

Intaphernes 2, 30S. 316,

Ipsos, Schiacht von, 3, 25.

Iris, Fluss, 1, 180.

Irman, Land, 1, 576.

Icat-vactra, Sohn Zarathustras, 1, 705.

ladlgunas 3, 438.

Isfendidr 1,700. 701. 712, 713. Aben-
teuer des, 1, 715 flg.

Ishak'Zai, die, 1 , 320.

Ishkashm, Pass, 1, 46.

Iskender, Sage von, 2, 583 flg.

Isoghlu, Ort, I, 161.

Ispahan I, 100 fig.

Ispehbeds, die, 3, 247.

Ispijab 1, 610.

Ispir, Stadt, 1, 143.

Ispruj, Berg, 1, 586.

Issos, Schiacht bei, 2, 507 flg.

Istakhr 1, 94. 5s3 610.

Istalif 1,11.
Isterkesh 1 ,

11.

Ithamithres 2, 400.

Ixabates 2, 303.

lyad 3, 271.

Izala, Berg, 3, 285. 467.

Izates, Kg. v. Adiabene, 3, 148. 151.

153. 157. 225.

Ized Gushasp, vid. Jesdegusnaph.

J.

Jaban 3, 537.

J&dran, die. 1, 310.

Jaf, die, 1, 357.

Jaghatu, Fluss, 1, 127.

Jahbun, Meer, 1, 190.

Jahi 2, 138.

Jahreseintheilung, eranische, 3,

665 flg.

Jaini 2, 139.

Jajerud, Fluss, 1, 63. 71.

Jaji, die, 1, 316.

Jakjak, Flpss, 1, 297.

Jalavan, Provinz, 1, 20. 80.

Jalk, Stadt, 1, 85.

Jamacpa 1, 70l. 705. 711. 713. 715.

2) 3, 387 flg. 394.

Jancyrus 2, 349,

Jask, Cap, 1, 81.

Jat, die, 1, 396.

Jazan, Stadt, 1, 133.

Jazydja-su, Fluss, 1, 161.

Jebel Sinjar vid. Sinjar.

Jehen 1, 648. 663.

Jeihaii, Fluss, 1, 286.

Jebel Tur 1, 297.

Jelalabad, Stadt, 1, 7.

Jelali, die, 1, 360.

Jem 1, 522, vid. Yima.
Jemak 1, 527. vid. Yami.
Jemshidi, die, 1, 345 flg.

Jerapolos, vid.Europos.
Jerire 1

,
603. 624 flg.

Jerm, Stadt, 1, 628.

Jerrahi, Fluss, 1, 107.

Jesdegusnaph, cf. Isdigunas.
Jeziret ibn Omar, Stadt, 1, 174.

Jihrem 2, 587. 3, 240.

Jondishapur, Stadt, 1, 109. 3,253.
256 271.



Register. 847

Jorjan vid. Gurgan.
Jotape 3, 126. 127.

Jovianus 3, 305 flg.

Judeii in Babylon 3, 137. 489. ihre

VerhMtnisse in Eran 3,717 flg.

Julamerik, Thai und Stadt, 1, 123.

Julianus Apostata 3, 293 flg.

JTulfa 1, 149.

Jullab, Fluss, 1, 293.

Jurisprudenz, eranische 3, 649 flg.

Juroeipaach 3, 372.

Justin 2, 293. 312. 349. 405 flg. 411

K.

Kabucan, Stadt, 1, 55.

Kabul, ll Fluss 1, 5. 40. 2) Thai unci

Stadt 1,8.
Kabur, Fluss, 1, 290, 3, 296.

Kadmianer, die, 3, 202.

Kadmos 1, 732.

Kadusier 2, 259. 274. 430. 4(>9 flg.

4b0. 517. 519. 530. 538. 3, 37. 188.

237.

Kafir, die, 1, 396 flg.

Kafur, Konig, 1, 636.

Kagha 1, 202.

Kaghzivan, Stadt, 1, 146. 154.

Kaianier, die, 1, 581 flg.

Kai Arish 1, 584.

Kaid von Inclien 2, 58S. 3, 248.

Kaien 3, 464.
Kai Kaus 1, 584 flg.

Kai Khosrav 1, 608 flg. 646. 656 flg.

Kainai, Stadt, 2, 448.
Kai Fishin 1, 584.

Kaker, die, 1, 324.

Kakhta, Fluss von, 1, 163
Kakvi 1, 551.

Kalabagh 1 ,
12.

Kalbad, Bruder des Piran 1, 617.

643.

Kalhur, die, 1, 357.

Kallidromus 3, 170.

Kalliope 3, 49.

Kalu, Pass von, 1, 41.

Kambadene 1, 118.

Kamboja 1, 442.

Kambujiya 2, 294. vid. Kambyses.
Kambyses 1)2, 263. 2) 2, 294 flg.

Kamek, Vogel, 1, 561.

Kammerherren, die, 3, 625.

Kamniskires 3, 88.

Kamoze 1, 442.

Kampada, Gegend, 1 ,
226.

Kampf des Ahura mazda niit Agrd
mainyus 2, 164.

Kamrut, Meer, 1, 199.

Kamsar, Kamsarakan 3, 315. 324.

()17. 6r2.

Kamus 1 ,
633.

Kandizh 1, 646.

Kang, Stadt, 1, 602.

Kangbihisht 1 ,
648.

Kangdiz 1, 604. 650.

Kahcu, See, 1, 199.

Kanzaka 1, 133. 3, 472. 490. 491.

Vid. Gazaka.

Kaoses 3, 404. 417.

Kapactis 2, 136.

Kapisakanis, Festung, 1, 227

Kappadokier 1, 419.

Kaput 1, 561

.

Kaquzhi 2, 136.

Karae 3, 14.

Karakalpaks, die, 1,401.
Karamanien 2, 288. 575.

Karamanier, die, 2, 467. 468. 519.

Karangu, Fluss, 1, 75. 3, 125.

Karapaiis, die, 2, 146. 3, 710

Kara Acabana 1, 725.

K'arberd, Stadt, 1, 153.

Kardakes 2, 509.

Kardarigan 3, 467. 468. 519.

Karduchen 2. 453 flg.

Karen 1; Feldherr des Shapur II 3,

322 2; Pablav 3, 242. 616

Karenes 3, 153.

Karer, die, 1, 421.

Kareshvare, die, 1, 189.

Karin vid. Erzeriim

Karku 1, 224. 413.

Karo, Fisch, 2, 115. 119.

K'arput vid. Karberd.
Karraci, Pass von, 1, 81.

Karrapa, Pass, 1,6.

Karrhae 3, 106 flg. 189. 249. 252

Kars, Stadt, 1, 146

Karshipta, Vogel, cl. Vis.

Karukh, Stadt, 1, 25.

Karim, Fluss, 1, l08. 110, 178.

Kacvis 2, 135.

Kasagh, Fluss, 1, 147.

Kasarkand, Ebene, 1, ^3.

Kase, Pluss, 1, 627.

Kashan, Stadt, 1, lol flg

Kasi-Kumiik 1,407.

Kaspatyrus 1, 395.

Kaspier, die, 2, 38o.

Kassandane 2, 294.

Katayun, Frau des Gushta.sp , 1,

665 flg.

Kathaeer, die, 2, 569.

Katmandu 1, 87

Katpatuka 1 ,
218.

Kaukab, Hiigel, 1,291.
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Kaukasier 1, 410.

Kaukasus 1, 442. Passe des, 3, 395.

418. 421. 463.

Kava Hucrava 1, 441.
Kava Ucan 1, 441. 5S4 fig.

Kave, der Schmied, 1, 540 fig,

Kavi, die, 2, 146.

Kavi Kavata 1,583.
Kazerdn, Stadt, 1, 91.

Keghak, vid. Cylaces, 3, 325.

Kehrem, Sohii des Arjasp, 1, 714.

Keilinschriften, ihr religiSses System
2 2

Kej, Provinz, 1, 82.

Kelat 1, 22. 2) i, 54. 625 fig.

Kemak', Stadt, 1, 158.

Kenabed, Berg, 1, 197. Vid. Go-
nabad.

Kenbedan, Festung, 1, 713.

Kenkaver 3, 525,

Kentrites, Fluss, 2, 454.

Keraml, Sohn des Gushtasp, 1,712.
Kerefto, Grotten von, 1, 131.

Keremlis 2, 519.

Kerend 1, 118.

Xerecdni 1, 433. 2, 115. 136.

Kerecacpa 1, 441. 561. 563. 2, 156.

162.
'

Kergesar, Turinier, 1, 716.

Kerkesaren (Kergesaren) 1, 413. 567.

570.

Kerketen 1, 413.

Kerkha, Fluss, 1, 111. 178.

Kerkuk, Stadt, 1, 121.

Kermdn 3, 240. Cf. Karamanien.
Kershasp (Gershasp) 1 , 580.

Kerub 1 ,
466.

Kerzem (Gerzem) 1, 713.

Keshvad 1, 550.

Kesra ben Mihr Basis 3, 532.

Kettenschlacht, die, 3, 536.

Keyaniis, Bruder des Fredun, 1, 541.

Khabis, Dorf, 1, 39.

Khabur, Fluss, 1, 124. 174. 2, 452.

Khaghkhagh, Schlacht bei. 3, 364.

Kbaiber, Pass, 1,6.
Khaiberi, die, 1, 314.

Kh^mcai, Pass, 1, 76.

KMna-i-bad, Stadt, 1, 44.

Khaqan v. China 1, 635 fig. 3, 352.

450. 498.

Kharan, Stadt, 1, 293. 3, 107. 286.

397. 429.

Kharizm 1, 47. 639. 641.

Khar-mahi, cf. Karo.
Kharoti, die, 1, 310. 323,

Kharrdd 3, 499.

Kharzan-ddgh, Gebirge, 1, 153.

Khas-rud, Fluss, I, 34.

Khattak, die, 1, 315.

Khausser, Bach, 1, 124.

Khawak, Pass, 1, 11, 46. 2, 562.

Khazaren 3, 388. 475. 513. 514.

Khazir-su 2, 517. 518. 519.

Khergah, Stadt, 1, 582.

Khervan, Thai, 1,16.

Khidhr 2, 595.

Khinis, Stadt, 1, 151.

Khiva 1, 47.

Khnahthaiti 1, 564. 2, 139.

Khnehta, Fluss, 1, 60.

Khodai-name, vid. Konigsbuch.
Khoi, Stadt, 1, 130.

Khojah-Amran, Berge, 1, 19.

Khojend, Stadt, 1, 270. 277.

Khokand, Stadt, 1, 271. 277.

Khonar, Fluss, 1, 10. 2, 564.

Khond, Gebirge, 1, 9.

Khorasan 1, 28 flg.

Khorok-Ormizd 3, 530.

Khorremabdd, Stadt, 1, 103. 116.

Khorzad Khosrav 3, 532,

Khoshab, Schioss u. Fluss v., 1, 134.

Khosrav I 3, 404 fig. 409. 416 flg. —
Khosrav II 474. 483 flg.

Khosrov I 3, 242. — Khosrov II 3,

275. — Khosrov III 3, 339 flg.

Khosr-su, Bach, 1, 299,

Khoten 1 ,
604.

Khozak, Pass, 1, 19.

Kbozhdar, Stadt u. Ebene, 1, 20.

Khrafctra, die, 2, 144.

Khrafctraghna 3, 560,

Khram, Stadt, 1, 149.

Khshathra vairya 2, 36 flg.

Khuar, Landschaft, 1, 63.

Khugani, die, 1, 320.

KhuUakh, Stadt, 1, 663.

Khulm 1, 42. 44.

Khushnevaz 3, 370 flg. 377. 385 flg.

Khusk-rud, Fluss, 1, 36.

Khuspas, Fluss, 1, 34.

Kidariten, die, 3^ 373.

Kifri 1, 121, Berge von, 1, 119.

Kinnamus 3, 148.

Kipcik, die, 1, 345 flg.

Kirgisen, die, 1, 402.

Kirman, Stadt, 1, 87. 97.

Kirman-shah, Stadt, 1,112. 2) 3,258.
337.

Kirshehr, Stadt, 1, 185. 186.

Kirta 1, 18.

Kish, Insel, 1, 89
Kishmer 1, 54. 703.
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Kissier, die, 2, 3S0. 387. 3, 37.

Kisten, die, 1, 409.

Kitharizon 3, 459.

Kjeban-Maaden 1, 100.

Kleidung, eranische, 3, 659. 690.

Kleinarmenien 3, 150.

Klimas, die sieben, 1, 192 flg.

Ivoas, vid. Choes.
Kodomannus 2, 4S0. 495. Vid Da-

rius III.

Koes 2, 343.

Kohendiz 3, 253.

Kohen Wat, Pass, 1, 20. 81.

Koh-i' Baba 1,4.
Koh-i-Daman, Ebene, 1,11.

Koh-i-Gabr 1, 85.

Koh-i-siah 1, 52.

Koh Maran, Berge, 1, 21.

Kohrasar, Stadt, 1, 295.

Koi Sanjaq 1, 122.

Koisu, Eluss, 1, 279.

Kokca, Fluss. 1, 46.

Kolb 3, 202.

Kolchier 1, 414.
Konak-su, Fluss, 1, ISO.

Konig d Kotiige 3, 590 flg. — Ko-

^
nige 3, 014 flg.

Konigsbuch, das eranische, 1 , 480 flg.

,

uber die Arsakiden 3, 192 flg. Dar-
stellungd. eran. Religion 2, 191 flg

Konkobar, Stadt, 1, 11s. Vgl. Ken-
kaver.

Kop-dagh, Pass von, 1, 142.

Kophen 1} Sohn des Artabazos 2,

537. 550. 579. 2) Fluss 2, 503.

Kopratas 2, 025, 3, 16.

Korcayk', Provinz, 1,242.
Korperwelt, Schopfungder, 2, 141 fig.

Geschichte der 2, 151 flg.

Korsote, Stadt, 2, 438.
Koshm-ddgh, Gebirge, 1, 153.

Kosmartidene 2, 418.

Kossaeer, die, 2, 580. 3, 17.

Kosti, vid. Schnur.
Kotal'i-dokhter \

• • . . khisht
I

• . . . komdrej >1, 91.

• . . . mellu I

• • .
. pir-i-zan*

Kotal-i-urcini 1, 99.

Kour, Armenier, 1, 733.

Koyunjiq 1, 300.
Krateros 2, 526. 536. 564, 572. 3, 4
—9.

Kriegerstand, d. erdnische, 3, 596 flg.

Kriegsgefangene 3, 660.
Krosus 2, 282 flg. 291. 3, 204.

Kruppel, Behandlungderselb., 3, 682.

Spiegel, Eran. AUertliuraskunde. ill

Ktesias 2, 242. 257. 259.272 292.

303. 312. 349, 370. 400. 411. 417.

419. 430. 442. 444. ^

Ktesiphon 1, 177. 3,33. 47. 140. 175.

182. 184. 185. 252.257.271.300flg.
474. 489. 517 flg. 528. 539.

Kuban, Fluss, 1, 279.

Kucan, Stadt, 1, 55.

Kudurus, Stadt, 1, 227.

Kuganaka, Stadt, 1, 220. 2, 322.

Kuh-Cagatai 1, 57.

Kuhgelu, die, 1, 354.

Kuh-i-safed 1, 52.

Kum-i-Firuz 1, 93.

Kiimurkhdne I, 161. 103.

Kunaxa 2, 440.

Kuhda, Kuhdi, Kuudizha 2, 135. 136.

Kundrav I, 542.

Kunduz, Stadt, 1, 44.

Kunst, erdnische, 3, 797 flg.

Kupa, Stadt, 1, 100.

Kupfergruben 1, 251.

Kur, Fluss, 1, 141 tig.

Kiirasprachen, die. 1, 407.

Kurden, die, 1, 356 flg. 537. 3, 35.

Kureng, Konig, 1, 534. 555.

Kuriekhi, Gebirge, 1, 13.

Kurram, Fluss, 1, 13.

Kuril 1, 441. 442. 2, 262. 270. Vgl.

Kyros.
Kufu-cdi, Fluss, 1, 161.

Kuruster, Ruinen, 1, 118.

K'^ushan
,
die, 3, 64. 242. 357. 368.

374. 015.

Kushid, Feuer von, 1, 056.

Kushiten 1, 383.

Kushiya 1, 224.

Kut-el Ammara 1, 177.

Kvettah 1, 18.

Kyaxares 2, 253 flg,

Kypros 2, 364. 400 flg. 483.

Kyropolis 2, 548.

Kyros 1) der altere 2, 262 flg.
,
sein

Grab 2, 619 flg. 2) der jungere 2,

419. 428. 431 flg. 441 flg.

L.

Labienus, Q , 3, 113-110.
Labos, Berg, 3, 38,

Lade, Schlacht von, 2, 300.

Ldden, Schlacht von, 1, 031.

Laghmdn, Thai iind Fluss, 1, 10.

Lahhak ,
Bruder des Piran

, 1, 042.

044.

Ldhijdn 1. 77.

T.dkh, Festung, 1, 35.

Lakki, Gebirge, 1, 17.

54
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Lakorian, Ebene, L 21.

Laksprache I, 407.

Lto, Oase, 1, 31.

Lamlun, Sumpfe von, 1, ITO.

Laodicea 3, 48.

Lapis laxuli, Minen, 1, 46. 25L
Ldr 1, 88.

Larijan 1, 66. 72.

Laristan 1, 86.

Las, Ebene, 1, 19. 8J.

Lattaband, Pass, 1, 46,

Laudias 3, 286.

Lazen, die, 1, 411. 3, 403. 410 flg.

429 flg. 439 flg.

Lazgird, Stadt, J, 62. 63.

Lebensbaum, d. eranische, 1, 464.
Legen, die, 1, 413.

Leichenfeierlichkeiten 3, 701 flg.

Leidlos, Baum, 1, 465—467.
Leilan, Ruinen, 1, 131.

Lesgische Sprachen 1, 408.
Libba 3, 34.

Licht, das unendliche, 2, 17 flg.

113 flg., das weltliche 2, 17.

Lichtauslbscher, die, 2, 64.

Logar, Fluss, 1, 16.

Lohani, die, 1, 308.

Lohrasp 1,639.641. 657. 659. 664fl«‘
714.

Lora, Fluss, 1 ,
19.

Lucullus 3, 93 flg.

Lur-i-buzurg
/

.

„ „ kucuk
1

Luris, die, 1, 353 flg. 2i 3, 550.
Lut, Wiiste, 1, 29 flg. 39.

Lyder 1, 421. 2, 255. 2S1 flg.

Lykier 1, 420.

Lykos, Fluss, 1, 182. 3, S3.
Lysias 3, 58.

M.

Maarulsprachen, die, 1, 407.
Mac, district, 1, 83.

Maceprata 3, 297.

Macin 1, 649.

Maciyd 1, 224. 413.
Macrianus 3, 250. 252.
Macrinus 3, 1S9.

Mada 1, 217. Cf. Meder,
Maenakha, Berg, 1, 443.
Mager 3, 246. 552 flg. 584 flg.

Maghkhaz 3, 201.
Maghzi, die, 1, 331.
Magophonie 2, 310. 3, 586. 708.

Mah-Aferid 1, 548.

Mahmddiyya, Stadt, 1, 134.
Mahui Suri 3, 541. 617.

Maiafareqin, vid. Martyropolis.

Mainyo Khard 2, 33.

Majestat 2, 42. (Jf. Qareno.
Maka 1, 221. 335.

Makedonien 2, 495 flg.

Makkar, Stadt, 1, 16.

Maklu, Fluss, 1, 82.

Makronen, die, 1, 4i5.

Maku, Stadt, I, 130.

Malatia 1, 161. 162.

Malkosan, Kegen, 1, 529.

Malkosh, Damon, 2, 155. 157.

Mailer, die, 2, 569. 571.

Mamesseni, die, 1, 355.

Mammai, Bergzug. 1, 17.

Manavaz 1 ,
733.

Manavazier 3, 202.

Mundakunier 3, 202.

Mandane 1} 2, 263. 2j 2, 374.

Maudaukes 2, 258.

Man del, die, 1, 253.

Mdni 2, 195 flg. 3, 254. 256. 264.

711 flg.

Maniach 3, 452.

Manizen 3, 253.

Manjaniq 1, 109.

Mannus 3, 173. 174.

Manos, Berg, 1, 196. 553.

Manoshcihr 1, 548 flg. 553. 555 flg.

Manthrocpeiito 2, 112.

Manu 1,*440.

Manuel 3, 328 flg.

Manuscithra, vid. Manoshcihr.
Maozamalcha 3, 299,

Mar Abbas Qatina 1, 497 flg.

Maragha, Stadt, 1, 131.

Marakanda, Stadt, 2, 546 flg. 551.
557.

Marand, Stadt, 1, 130.
Maranga 3, 304. 305.
Marathon 2, 372 flg,

Maravallah, Berge, 1, 15.

Marder 2, 528. 2) 2, 538. 3, 77. 3)

in Armenien 3, 159.

Mardin, Stadt, 1, 296.
Mardonier, die, 2, 454.
Mardonios bei Ktesias 2, 313. 2; Sohn

des Gobryas 2, 309. 378. 395 flg.

399. 3) 2, 374.

Mardontes 2, 381. 400.
Mareptiker 3, 459.
Margania 2, 555.

Margildn 1. 277.

Margus 1, 50 226.

Mari, Patriarch von Ktesiphon, 3,

311.
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Mariam, byz. Prinzessin, 3, 496 fig.

521

.

Marmares 2, 259.

Marsagetes 2, 376.

Martiya 2, 322.

Martyropolis 1, 174. 3, 397. 414 fig*

469 fig. 4S5. 491.

Maruthas 3, 343.

Maruzas 3, 469. 470.

Marvats, die, 1, 308.

Marzeban, Fluss, 1, 164. 2, 3, 630.

Mash, vid. Washati.
Mashak’ 1, 185.

Mashya und Mashyana 1, 511.

Masis 3, 216. 228.'

Masistes 2, 374. 3S2. 400.

Masistios 2, 3S1. 397.

Masius, Gebirge, I, 174.

Maskames 2, 409.

Maskas, Fluss, 2, 438.
Masruqan, Kanal, 3, 247.
Massaga 2, 565.

Massageten 1 ,
404. 2, 290 flg. 558.

3, 283.

Massaula, Pass, 1, 78.

Ma.stang 1, 23.

Masudi 1, 490.

Matakas 2, 406. 408.

Matiener 1, 413.

Mauer, die medische, 1, 302. 3, 297,

Maulbeerbaum, der, 1, 255.

Mauricius 3, 466 fig. 486 fig. 502 fig.

Maxaethres 3, 110.

Mazaeus 2, 482. 514. 515. 517. 523.

Mazainya 1, 66. Cf. Daeva.
Mazaka 3, 206.

Mazakes 2, 513.

Mazares 2, 2S5.

Mazaros 2, 524.

Mazdak 2, 232 flg. 3, 390 flg.

Mazdakiten 3, 407 flg.

Mazdoran 1, 573.

Mazean 3, 214.

M^zenderan I, 66. 585 flg.

Mebarsapes 3, 174.

Mebodes 3, 406. 417. 420. 2
} 3, 457.

459. 470. 3} 3, 48S.
Meder, die, 2, 237, 216 flg. 320 flg.

3S0. 387. 395. 430. 498, 517. 519.

3, 37. 78. 97.

Medicin, eranische, 3, 581 flg. 594,

Medien 2, 529, 3, 165. 182. 184. 188.

317.

Medus, Fluss, 1, 93.

Megabates 2, 359.

Megabazos 2, 383.
Megabernes 2, 272. 292.

Megabyzos 2,308. 349. 356. 2) 2, 382.
406. 408. 411. 413 flg. 3) 2, 416.

Megapanos 2, 380.

Megas 3, 425.

Megia 3, 297.

Megistanen, die, 3, 627.

Meherdates 3, 152— 154.

Meherdotes 3, 171. 176.

Mehmend, die, 1, 315. Vgl. Mom-
mand.

Me'ia Carire 3, 285. 286. 288.

Meibud 1, 99.

Meiem 1, 628.

Meimaua 1, 44.

Meiomei 1, 58.

Meker, die, 2, 380. Vid. Maka.
Mekian 1, 81. 335. 651

Melakurden 1, 360.

Meias, Fluss, 1, 184.

Melazgerd, Stadt u Fluss von, 1,151,

Melite 1, 163.

Melitene 3, 458.

Melophoren 2, 519. 3, 63S. 802.

Memakener 2, 519.

Memnon 2, 497. 502.

Menishe 1, 638.

Menjil, Stadt, 1, 76.

Mennis 2, 523.

Menostates 2, 418. 420.

Menschenarten
,
verschiedene

, 1,

512 flg. 527.

Merdasas 3, 521. 522.

Merdasht, Ebene, 1, 93.

Mereues 3, 304.

Mergis 2, 304.

Mermeroes 3, 412. 414. 440. 442.443.

Merouzan 3, 315. 322 flg. 336.

Merv er-rud 1, 50.

Merv es-shahijan 1, 50.

Mesene 3, 175.

Meshek 1, 413.

Meshhed, Stadt, 1, 54.

Mesopotamien 1/289 flg. 3, 250. 252.

284.

Messabatice 1, 117.

Metamor, Fluss, 1, 148.

Miethtruppen, die, 3, 646.

Mihrab 1, 567. 577.

Mihran 1) Ortschaft 3, 618. 2j Fami»
lie 3, 370. 618 flg. 3) persischer

Feldherr a) 3, 382. bj 3, 412. 4j

Sohn Behram Cobins 3, 537 flg. 5)

Konig von Iberien 3, 279.

Mihran Setdd 3, 476.

Mihrek 3, 218.

Mihr Basis 3, 528.

Mihr Hormuzd 3, 527.

Mihrjan 2, 83. 3, 707.
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Mihr Narsi 2, 1S3. 3, 350. 356.

358 fig.

Mikri; die, 1, 359.

Milad 1, 586.

Milkuh, Berg, 1, 36.

Mindon 3, 411.

Mingrelier 1, 411.

Minocehr, vid. Manoshcihr.
Miraduris 3, 487.

Mirin 1, 666.

Mithra 1, 434. 2, 77 flg.

Mithradates 1] 2, 264. 2) 2,^121.477.

3j 3, 139.

Mithradrujas 2, 148.

Mithrau&tes 2, 517.

Mithridates 1) 2, 411. 2) 2, 443. 3i2,

450. 4) 2, 476. 5) 2, 498.

Mithridates I 3, 77 flg. — Mithrida-

tes II 3, 86 flg. 95. — Mithrida-
tes III 3, 98 flg.

Mithridates von Iberien 3, 142. 147.

149. 154 flg.

Mithrines 2, 498. 523.

Mithrobaios 2, 579.

Mithrobarzanes 1} 2, 476. 2] 3, 94.

Mithrobuzanes 2, 498.

Mitraios 2, 429.

Mnaskires 3, 88.

Moghau, Ebene, 1, 148.

Moghistan, Gegend, 1, 86.

Mogpet, Mobed 3, 595.

Mokk', Provinz, 1, 242.

Molon 3, 32— 36.

Mommands, die, 1, 314. Vgl. Meh-
meud.

Mond, Verehrung desselben, 2, 70.

191. 515.

Moneses 3, 119. 120. 2) 3, 161.

Monobazus 3, 161.

Mophis 2, 562.

Mopsuestia, Stadt, 1, 287.

Morphilicos 3, 200.

Morunda 1, 132,

Moscher, die, 1, 413. 415. Berge der,

i, 142.

Moses von Khorni 1, 496. 2, 280. 3,

198 flg.

Mosul 1, 174.

Mosynoken 1, 415.

Mouru 1, 50.

Moxoene 3, 261. 295.

Mucheiresis 3, 441. 442.

Mudraya 1, 216.

Miiidhis 2, 136.

Mujmil ut-tewarikh 1, 489.

Mulloh, Pas.s und Fiuss, 1, 22.

Mundir I, Kdnig von Hira, 3, 347.

350. — Mundir III 3, 412, 422.

438. — Mundir IV 3, 466.

Mundir, Konig von Yemen, 3, 342.

Munzwesen, eranisches, 3, 661 flg.

Muqayyar, Kuinen von, 1, 306.

Murad, Fiuss, 1, 150.

Muratan 3, 202.

Murghab, Fiuss, 1 , 49. 2) 1 , 92. Ebene
von 1. 93. 95. Kuinen 3, 798 flg.

Murts, Fiuss, 1, 146.

Musa, vid. Thermusa.
Mush Ij Thai und Stadt 1, 152. 2}

Damon 2, 139.

Mushegh 3, 323 flg. 2) 3, 487.

Musikanus 2, 571

Musil 3, 496. Vgl. Mushegh,
Musonianus 3, 284.

Muwarik, Cap, 1, 17.

Myazda 3, 572.

Mygdonius, Fiuss, 1, 291.

Mykale, Schlacht von, 2, 399 flg.

Myragdus 3, 485.

Myser 1, 421.

N.

Naarmalcha 3, 297. 300.

Nabarzanes 2, 531. 532, 537.

Nabdates 3, 299.

Nabedes 3, 436.

Nabunita 2, 287. 288.

Nachoragan 3, 444. 448.

Naditabira 2, 317.

Nahrevan, Kanal, 1, 177. Schlacht
bei 3, 492.

Nahr Senn, Bach, 1, 175.

Nairyocagha 1, 434. 2, 45. 49.

Nall, Stadt, 1, 20.

Nainengebung, eranische, 3, 700.

Naoghaithya 1, 436, 2, 129.

Naqs-i-Kustem 3, 810 flg.

Narawal, Berge, 1,15.
Narban, Fiuss, 3, 520,

Narei oder Nars 1, 517. 2, 162.

Narses 3, 258 flg. 270.

Narses, Minister des Yezdegerd I 3,

341. 350. 352. Vgl. Mihr Narsi.

Narses, Armenier, 3, 411.

Narses, pers. Feldherr, 3, 537.

Nacus 2, 138.

Nasir, die, 1, 324.

Natakas, vid. Matakas.
Naubehar 1, 714.

Naudar 1, 574.

Nauru 2, 558.

Nautaka 2, 544. 559. 562.

Na\ar, Fiuss, 1, 16.

Nebl)i Yunus, Hiigel, 1, 300.

Nehardea 3, 137.
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Nehavend, Stadt , 1, 105. Schlacht

bei 3, 540 flg.

Neid, Dtoon, 2, 135.

Neriman 1, 55S.

Nerseh, Mihr, Vid. Mihr Narsi.

Nerseh, Nerses,Bruder des Shapurll,

3, 269, 281.

Nerseh, Armenier, 3, 314.

Nerses, der heilige, 3, 310. 312. 311.

320. 325. 725 flg.

Nestihen 1 , 617. 610.

Nestorianer 3, 721 flg.

Nestur, Sohii des Zarir, 1, 712.

Xeueranische Sprachen 3, 744 flg.

Neujahrsfest, eranisches, 1, 527.

Neuplatoniker
,

ihre Auswanderung
nach Eran 3, 461.

Nharui, die, 1, 331.

Niffer, Kuinen von, 1, 305.

Nih, Stadt, 1, 38.

Nikaia 2, 56S. 570.

Nikephorium 3, 144. 181.

Nikephorius, Fluss, 3, 162.

Nikhor Vshnaspdat 3, 384.

Nikolaos von Damaskus 2, 273.

Nimrud, Ruinen von 1, 175. 301.

Ninive 1, 174. 175. 299 flg. 3, 175.

515.

Niphates
, 1) Gebirge , 1, 173. 434.

2) persischer Feldherr 2, 497 498.

Nicaya 2, 308.

Nisaea 1 , 226. 2, 631.

Nisanabe
| ^ 394

Nisbara
(

’

Nishapur 1, 56. 3, 254.' 357. 368.

Nisibis 1, 296. 3, 95. 148. 174. 176.

183. 184. 1S9. 209. 249. 252. 253.

261. 280. 282. 286. 307 flg. 400.

432.

Nithqun 2, 591.

Niyathus 3, 496 flg.

Nizami 2, 607 flg

Nizict 2, 135.

Noorda 3, 303.

Nora 3, 11.

Norondabates 2, 313.

Noshazad 3, 434 flg.

Nozddi 3, 584.

Npat, Gebirge, 1, 173. Cf. Niphates.

Nune, die heilige, 3, 279.

Nurzai, die, 1, 320.

Nush-adar 1, 42.

Nushki 1, 24. 33. 84.

Nymphins 3, 287. 467. 512.

0 .

Oberfeldherr, der, 3, 643.

Obermobed 3, 246. 501. 627. 654.

Ochus, 1) Fluss, 2, 555. 2,2, 418 flg.

3; 2, 479 flg

Odatis 1 , 665.

Odenathus 3, 252.

Oelbaum, der, 1, 257.

Oezbeg, die, 1, 400.

Ohren, des Konigs, 3, 627.

Oibares Ij 2, 274 flg 2) 2, 315

Okondabates 2, 517.

Oiti-su, Fluss, 1 ,
144.

Olympias 3, 292. 315. 316.

Omartes. Konig, 1. 665

Onaphernes 2, 274.

Onoguris, Festimg, 3, 443 4-15.

Onophas 2, 312. 406. 408.

Opfer, eranische, 3, 570. 578. 590 flg.

Opis 2, 580.

Ora 2, 565.

Ordanes 2, 576.

Orduni 3, 202.

Oriter 2, 573.

Ornac, Fluss, 1, 20

Ornodapantes 3, 112.

Ornospades 3, 144.

Orobatis 2, 564.

Orobazos 3, 95.

Orodes I 3, 98. 100 flg. Orodes II 3,

133 flg.

Orodes, Suhii des Artaban III 3, 136.

143

Oroites 2. 325 flg

Orontas 2, 454.

Orontes 1) 2, 439. 2, 2, 467-469.

3] 2, 173 flg. 517. 4, 3, 18

Orontobates 3, 21.

Orosangen 3, 624

Ortoadistos 3, 87. 99.

Orxines 2, 517, 576.

Osakes 3, til 112.

Oshedar-bami
/

j 2
Oshklar-mah (

'

Osrhoener 3, 183.

153 flg.

Osroes 3, 171 flg.

Ossadier, die, 2, 571.

0.sseten, die, 1, 369 flg. 410. 412.

Ostanes 2, 419. 496.

Otanes 1) 2, 307. 313. 332. 368. 380.

106. 2] Schwiegersohn des Darius I

2, 364 flg 3; Sohn des Sisamnes 2,

357

Otaspes 2, 380.^

Othmankhail, die, 1, 313.

{ I’jTtoi 1, 226.

Oxathres !: 2,419. 2) 2, 512. 3) 2, 529.

D J i .

Oxendras 2, 419.

Oxiana palus 1, 275.

Oxodates 2, 531. 560.
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Oxus, Fluss, 1, 46 fig. 2, 544. 555.

Oxyartes 2, 545. 557. 3, 5. 9. 21.

Oxydraker 2, 569. 571.

P.

Paetus
,
L. Caesennius

, 3, 162 fig.

167.

Pahlavi 3, 747 flg.

Pairika 2, 126. 138 flg. 3, 710.

Paitidana 3, 560.

Pakorus 1 ) 3, 111— 117. 2j 3, 154

165. 168. 3) 3, 217.

Paktyer 2, 380. 381.

Palandoken, Gebirge, 1, 155.

Pdlu, Stadt, 1, 153.

Pamir, Hochebene, 1,45.
Pan/ghur, District, 1, 83.

Panjir, Fluss, 1, 10, Pass 1,11.

Panjpah 1, 319.

Pantaleon 3, 52.

Paoiryo-tkaeshas, die. 2, 94.

Pap 3, 3'22 flg.

Papek 3, 236 flg.

Paphlagonier 1, 420.

Para 3, 318 flg. 323 flg.

Paradhata, Dynastie der, 1 ,
514 flg.

Paradies, die Lage, 1, 4()3,

Paraetakener 2, 525. 528 flg.

Paraga, Berg, 1, 226 2, 324 621.

Parax malcha 3, 296.

Farendi 2, 105 flg.

Parikanier, die, 2, 380. 381.

Parkhar, Gebirge, 1, 155.

Parmises 2, 420.

Parmdda 3, 478 flg.

Parmuli, vid. Fermuli.
Parmys 2, 316 374.

Parodars, Vogel, 2, 89.

Paropanisus 1, 25.

Parrhakes 3, 153.

Par9a 1, 214.

Parsi 3, 751 flg

Parsondas 2, 258 flg.

Parthamasiris 3, 172 flg. 747.

Parthamaspades 3, 176— 178. 747.

Parthaunisa 2, 631.

Parthava, Farther 1, 218. 379 flg. 2,

380. 519. 3, 70 flg.

Parthien 2, 630 flg.

Parthyene 2, 631

.

Parvan, Pass, 1, 11.

Paryadres, Gebirge, 1, 155.

Parysatis, 1) Schwester des Artaxer-
xes I 2, 418, 2) Tochter des Arta-
xerxesl 2,418.419. 421. 429. 431.

433. 449. 461, 477. 3) Tochter des
Artaxerxes III 2, 577.

Pasargadae 2, 293. 577. 617 flg.

Pasargaden, die, 2, 618 — 620.

Pashtun oder Pakhtun 1, 328.

Pashutan 1, 701. 717. 2, 156. 162.

Pasitigris 2, 525, 626. 3, 16. 22.

Passe, kaspische, 2, 531, persische 2.

526

Patagyas 2, 440.

Patashqarger, Gebirge, 1, 61.

Patigrabana, Stadt, 1,227.
Patizeithes 2, 301.

Pattala 2, 572.

Faytakaran, Proyinz, 1, 241.

Pazates 3, 589.

Pazend 3, 793.

Pelignus, Julius, 3, 155.

Perdikkas 3, 3—9.
Peri-cihre 1, 535. 555.

Peri-dokht 1, 559.

Peroses 1* 3, 370 flg, 2) der Mihran
3, 412.

Peroz 1) Khashnushbende 3, 531. 2j

b. Mihran 3, 532. 3) Khosrav 3,

528. 530.

Persepolis 1, 93. 2, 527 flg. 577. 3,

799 flg.

Perser 2, 237. 253. 260 flg. 380. 395.
519. 3, 37.

Pescennius Niger 3, 183.

Peshaver, Stadt, 1,5.
Peshdadier, Dynastie, vid. Paradhata.
Peshen, Schlacht bei, 1, 631.

Pesheng 1, 548. 2) 1, 575. 646.

Petines 2, 497 498.

Petra 3,430. 440 — 442.

Peukela 2, 565,

Peukelaotis 2, 563.

Peukestes 2, 576. 3, 5. 10. 16—21.

Pfirsiche 1, 253.

Phaidima 2, 307.

Phanes 2, 296.

Pharandates 2, 381,

Pharandem 3, 312 flg.

Pharasmanes 2, 554. 2) 3, 142. 143.

1 18. 154. 15S. 3: 179. 180.

Pharen 3, 276. 725.

Pharnabazos 2, 423 flg. 427. 430 flg.

465. 471. 2^ 2, 503. 513.

Pharnacia 1, 285,

Pharnakes 2, 198.

Pharnakyas 2, 418. 420.
Pharnapates 3, 116.

Pharnazathres 2, 380.

Pharnouchos 2, 381. 2) 2, 551.

Phasis 3, 446 flg.

Pherekles 3, 72.

Pherendates 2, 380.

Pherochanes 3, 473.
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Pherogdates 3, 4ti0.

Philippus, Satrape, 3, 5. lU. 14. 2)

(Arabs) 3, 249.

Philoxenos 3, 58.

Phisak 3, 277.

Phoeiiica, vicl. Fynyk.
Phonizien 2, 482,

Phraasp a o der Phraat a 3 ,
J 2 1— 124.

Phraatakes, vid. Phraates V.

Phraates I 3, 77 — Phraates II 3, 44.

82 tig — Phraates 111 3, 90 fig —
Phraates IV 3, 118. 119 flg. —
Phraates V 3, 131 tig.

Phraates 1) Sohn des Phraates IV 3,

129. 142. 2) Satrape 3, 145.

Phradasmenes 2, 579.

Phraortes 2, 252.

Phrasaortes 2, 528.

Phrataguna 2, 374.

Phrataphernes 2, 517. 537: 542. 553.

559.

Phryger 1, 420.

Phthasuarsas 3, 404— 408.

Physkos 1, 120. 2, 448.

Pigranes 3, 301.

Pilsem 1, Oil.

Pimprama 2, 509.

PMn 1, 601 flg. 029 633 flg. 042 flg.

Pirisabora 3, 298.

Pishin, Thai, 1, 19.

Pishkiih, die, 1, 355.

Pisiauvada 1, 220. 2, 302, 306. 324.

021 .

Pissuthnes 2
,
410 flg. 420.

Pistazie, die 1, 253.

Pithon 3, 5. 10. 13 flg.

Pixodares 2, 499.

Planeten, die, vid. Awakhtar.
Plataeae 2,397 flg. 407.

Platane 1, 258.

Polemon, Ronig von Pontus, 3, 120.

Pollio, Caelius, 3, 155.

Polytimetus, Fluss, t, 275,

Pomaexethres 3, 110.

Pompejus 3, 90 flg. 112.

Popaizai, die, 1, 319.

Poros 2, 500 flg. 3, 5. 9. 20 flg.

Portikanos 2, 572.

Postverbindung, eranische, 3, 664.

Pourucicta, Tochter Zarathustras
,

1

,

705,

Pourudhakhsti 1, 725.

Pourushacpa, Vater Zarathustras, 1,

080 flg.

Prexaspes 1) 2, 300. 305 flg. 309. 2)

2, 383.

Priapatius 3, 77.

Piiscus, Statius, 3, 181 182.

Privatleben, das eran., 3, 071 flg.

Probus 3, 257.

Proexes 2, 544.

Psametik 2, 297.

Pseudonero 3, 170.

Puhra, Stadt, 1, 80.

Puitika, See, 1, 199.

Pul Abrishlm, Fluss, 1, 58.

Puladveiu-l, Held, 1,()30.

Pulkeh 1 ,
33.

PuUar, Fluss, 1, 92.

Pura, Stadt, 1, 335. 2, 575.

Purali, Fluss, 1, 19. 81.

Purimye, Kuh, 1 , 539. 2) BruderFre-
duns, 1, 541.

Pusaeus 3, 290

Pushtighur, Berg, 1, 19.

Pusht-i-kub, District, I, 355.

Putiya 1, 224.

Pylae 1] 2,438. 2j 3, 507. 3) Caspiae

1, 03.

Pyramus, Fluss, 1. 280.

Q-

Qacar b^shi, Stadt, 1, 272. 603.

Qadesiyya, Schlacht bei, 3, 539.

Uadh^ta 2, 9.

Qairizao 1, 47.

Qaisar, Berg, 1, 30.

Qala-Sherghat 1, 175. 391.

Qale-su, Fluss, 1, 145. 151.

Qalii 1, 008.

Qandahar 1, 28.

Qaplan-kuh, Berg, 1, 75.

Qaracak-dagh 1, 119.

Qaraja-dagh 1, 174. 291.

Qarakhan, Sohn desAfrasiab, 1,648.

Qara kilisa 1, 151.

Qara kotul, Pass, 1, 42.

Qara tau, Gebirge, 1,274.

Qareno 2, 42 flg.

Qarin 1) 1, 550. 570. 2; Q. benQarya-
nus 3, 536.

Qazvin 1, 74.

Qidafa 2, 590 flg.

Qidrosh 2, 591.

Qila-i-Pat, Ruinen, 1, 33.

Qipcak 2, 013.

Qirqis, Schlacht bei, 3, 537.

Qizil-irmaq 1 ,
1 83 flg.

Qizil-osen. cf. Safed-rud.

Qob^d Shiruye 1, 550. 576.

QobadI 3, 379. 385. 387 flg. - Qo-
badll 3, 526 flg.

Qorna 1, 171. 178.

Qrei, Fluss, 2, 625.

Quelle des Lebens 2, 614.

Quitte 1, 253.
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B.
Kaevanta 1, 57.

Ragd, Ragha, Stadt, J, 63. 226. 2,

531. vid. Rai.

Ragau 2, 632.

Ragha, Pluss, 1, 443.

Raham 3, 370.

Rahzar 3, 523.

Rai 1, 63. 226, vid. Raga.
Rakha, Stadt, 1, 226. 2, 324. 621.

Rakhsh 1, 580.

Raman 2, 101.

Rama qactra 2, 78.

Ram Barzin 3, 435.

Rdmgird 1, 93.

Ram Hormuz 3, 540.

Racpi 3, 562.

Ras-ain 1, 292.

Rasfend, Gebirge, 1, 102.

Rashnu 2, 90.

Ras-ul-ain 1, 294.

Rath, der konigliche, 3, 626 flg.

RathaestAo, 3, 552.

Raum, der unendliche, 2, 13 fig. 101

Ravi, Rluss, 1, 267.

Rehimene 3, 261.

Reibad oder Reivad , Ebene, 1, 57.

639.

Reichspehlevan, der, 1, 55(). 661.

Reinigungen, eranische, 3, 697 flg.

Resaina 3, 249, cf. Ras-ul-ain.

Resht, Stadt, 1, 78.

Reshtuni, die, 3, 203.

Revand, Ebene, 1, 57.

Revandiz 1, 123.

Revendis, die, 1, 35S.

Rhadamistus 3, 155. 156. 158.

Rheomitres 2, 473. 497.

Rhodaspes 3, 129.

Rhodogune 1) 2, 406. 2) 3, 43. SI.

Rind, die, 1, 331.

Rion, Fluss, 1, 279.

Rishehr, Stadt, 1,90.

Risina, vid. Ras-ain.

Roganni, Pass, 1, 19.

Rohham, eran. Held, 1, 627. 6^3.

Ropsean, die, 3, 217.

Roshan, District, 1, 45.

Roshanek 2, 588. 610.

Roxane 1) Schwester des Teritouch-
mes 2, 421. 2) Tochter des Oxyar-
tes 2, 557. 562. 3, 3, 25.

Rubdh, Berg, 1, 36.

Rudabe 1, 567.

Rudbar 1) Stadt 1, 33. 2; Dorf 1, 76.

Rum-qale, Festung, 1, 165.

Rumra, Fluss, 1, 82.

Rusa 3, 516.

Russen, die, 2, 613.

Rustem 1, 571 flg. 632 flg. 641. 661.

713 720 fig.

Ruyin
,
Sohn des Piran, 1, 641. 643.

Ruyin-diz, Festung, 1, 716.

Ryzates 3, 513—515.

Caena 1, 433. 2, 118.

Caeni 2, 136.

Caka 1, 221. 223. 403. 2, 254 flg.
" 259. 286. 325 flg. 331. 380 395.

516 519. 3, 157.

^’akukha 2, 325.

Caoka 2, 113.

^’aoshyah^ 2, 153 flg. 157 flg.

^’atadru, Fluss, 1, 266.

(.’atar, die, 2, 146.

Catavaeca 2, 73.

Catvactran 2, 161

^'auru 1, 437. 2, 128.

^ikathauvatis
,
Festung, 2, 305. 308.

Cinamru 2, 118.

Ckudra 1, 223.

(.'navidhaka 1, 564.

Cparda 1, 216. 413. 421.

{.’penista 2, 49.

Cpenjaghra 2, 48. 5U. 134.

Cpehta armaiii 2, 37 flg.

Cpehto mainyus 2, 22.

^pityura 1, 517. 535.

Craosha 2, 87 flg.

^Vuvara 1, 561.

^’udra 2, 571.

^uguda 1, 220.

^’yavarshana 1, 596.

S.
Sabatha 3, 300.

Saber, hunn. Stamm, 3, 446.

Sabinianus 3, 286. 290.

Sabur ben Shahriar 3, 534.
Sadak, Fluss, 1, 82.

Safed-koh 1, 6. 7.

Safed-rud 1, 75 flg.

Sagarticr 1, 222.

Saghanlu, Gebirge, 1, 145.

Sagsar, die, 1, 221. 559.

Sahak li 3, 276. 2) 3, 339. 355 727.

Sahend, Gebirge, 1, 127.

Sain-qala 1 ,
l3l.

Sajur, Fluss, 1, 166.

Sakarauler, Saranken, 3, 62.

Sakastene 3, 46.

Sakesiner 2, 517. 519.

Salamis, Schlacht von, 2, 393 flg, 407.

Salar, die, 1, 351.

Salbanon 3, 510.
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Saliaros 3, 521

.

Salzberge 1, 12. 264.

Salzwuste, die, 1, 29.

Sam Ij 558 flg. 565 fig.

Saman, Thai, 1, 20.

Samarqand 1, 276.

Sambos 2, 571.

Sam-name 1, 559.

Samos 2, 531 flg.

Samosata 1, 164.

Samur, Fluss, 1, 280.

Sanatrokes 3, 89. 96.

Sanatrucius 3, 171. 177.

Sanatruk 3, 209. 2) 3,278.
Sanbulos, Berg, 3, 153.

Sangala 2, 569.

Sangarius 1, 281 flg.

Sang-i-dokhtar, Festung, 1, 35.

Sapoes 3, 459.

Saraguren 3, 374.

Sarames 3, 484.

Saranger 2, 380.

Sarapana 1, 413.

Saravan, Provinz, 1, SO. Stadt 1, 84.

Sarblagas 3, 509. 510.

Sardes 2, 283. 325. 498.

Sari, Stadt, 1, 69.

Sarik, die, 1, 351.

Sarten, die, 1,339.
Sarus, Fluss, 1, 288. 2, 436.

Sasan
, Sohn des Behmen, 1, 725. 2,

583. 3, 235 flg.

Sasaniden, Geschichte der, 3, 231 flg.

Quelien d. Gesch., 3, 234 flg.

Saspeirer, 1, 413, 415.

Satagh, Satala, I, 182. 3, 504.

Sathinik, 3, 212 22S.

Satibarzanes
, 2, 517. 540. 542.

Satrapen, 3, 629 flg,

Satrapien derAchameniden, 1, 227flg.,

2, 327 flg., der Farther, 1, 232, der
Sasaniden, 1, 233. Nach Moses v.

Rhorni, 1, 234.

Sattagyden, 1, 221.

JSauromaces, 3, 318. 329.

Savelan, Berg, 1, 126.

Save-shah, 3, 475 flg.

Saxa, Decidius, 3, 113.

Schatze d. Konigs, 3, 634 flg.

iSehicksal, Lehre vom, 2, 11 14.

Schloss der Vergessenheit , 3, 32 )

.

393. 470. 651.
Schnur, d. heilige, 1, 439. 3, 57'^.

700 flg.

Schopfung, Lehre v. der, 2, 142 flg.,

nach den Zervaniten
, 2, 179, My-

then, 1, 454 flg., 462 flg.

Schreiber, die, 3, 582. 627.

Schrift, eranische, 3, 759 flg

Schuldwesen, 3, 686 flg.

Schwur, 3, 685.

Scyno, 3, 6.

Sebaste, 1, 184.

Sebene-su, Fluss, 1, 173.

Sebuh, Berg, 1, 158.

Sebukhtes, 3, 455,

Sebzar, Stadt, 1, 35.

Sebzevar, Stadt, 1, 57.

Seelenkrafte, die, 2, 02.

Segan-shah, 3, 257, 258.

Segestan, I, 30. 36. 3, 65. 87. 257
Beherrscher von, 1, 494. 3, 619.

Segestaner, 3, 289.

Seide, die, 1, 255. 3, 452. 659.

Seighan, Dorf, I, 41.

Seistan, vid. Segestan.

Sektenwesen, 3, 708.

Sekyndianos, 2, 41S flg.

Selamiya, 1, 301.

Seleukia, 1, 177. 3, 27. 33. lOO. 145.

149. 176 182. 184. 3U0. 489. 517.

Seleukiden, die, 3. 28 tig,

Seleukos I, 3, 10. 14. 22—28. — Se-

leukos II, 3, 30. 75. — Seleu-

kos III, 3,31. — Seleukos IV,

3, 41.

Selkunier, die, 3, 202.

Seim, 1 ,
54i> flg.

Selnias, Ebene, 1, 132.

Seinbat, 3, 210. 213. 2 3, 502.

Semengan, 1, 596.

Semham, Ebene, 1, 114.

Semiramis, 2, 257.

Semiten, die, 1, 372 fig. 386,

vSemnan, Stadt, 1, 62.

Sengibar, Fluss, 1, 164.

Seoses, 3, 393. 395. 406. 407.

Serab, Stadt, 1, 129. 654.

Serakhs, Stadt, 1, 53.

Seraspadanes, 3, 129.

Serdarra, Pass, 1, 63. 2, 531.

Serdasht, Stadt, 1, 121.

Serir, 2, 613.

Serkhan, 3, 379.

Serosh, ^id. Craosha.

Sert, Stadt, 1, 137.

Serv, Kdnig v. Yemen, 1, 540.

Setlej, Fluss, vid. Catadru.

Sevad, Flusss, I, 9.

Severianus, 3, 181.

Severn s (Septimius), 3, 183. 184.

Severus^ Alexander, 3, 244.

Sha3revan, Kanal, 3, 254.

Shad-Shapur, Stadt, 3, 254,

Shagnan, District, 1, 45.

Shahak 3, 725.
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Shah-beraz 3, 523. Cf. Shah-varaz.
Shaheh, Pass, 1,11.
Shahen 3, 508. 509. 513. 514. 522.

Shahname, vid. Konigsbuch.
Shahrek 3, 540.

Shahriar 3, 521. 533. Vid. Saliaros.

Shahriran ben Ardeshir 3 ,
534.

Shah-varaz 3, 504 llg. 518 fig. 528 fig.

Shah-rud, Stadt, 1,58. Fluss, 1, 75.

Shala, 1, 18.

Shambath, 3,201.220,
Shankalvon Indien, 1, 035. 3, 353 fig.

Shapuh
,
Konig ^on Armenien, 3,

345 fig.

Shapuh varaz, 3, 277.

Shapur I, 3, 248 fig. — Shapur II,

3, 209 fig. — Shapur III, 3, 334.

Shapur, 1) d. Ashghanide, 3, 197. 2)

SohnPapeks, 3, 239. 3) deslspeh-
bed, 3, 389.

Shapurgerd, 3, 253.

Shapur Rhuast, 3, 254.

Shatt-ul Arab, 1, 178.

Shatt-ul-Hai, 1, 177.

Sheda (Sohn Afrasiabs;, 1, 039. 047.

Shedasp, 1, 519. 2; 1, 712.

Sheghid, 1, 723.

Shehd, Fluss, 1, 595. 031.

Shekaki, 1, 300.

Shem, 1, 558.

Shemshir-bur, Pass, 1, 04.

Sheotak, die, 1, 317.

Shibergan, Stadt, 1, 43.

Shikardarra, 1,11.

Shin, Thai, 1, 153.

Shirak, Provinz, 1, 240. 733.

Shirani, die, 1, 310.

Shiraz, Stadt, 1, 92.

Shirin, vid. Sira.

Shirvan, Thai von, 1, 59.

Shiz, 1, 133.

Shorandab, Fiuss, 1, 32.

Shoravak, Ebene, 1, 19. 24.

Shuster, Stadt, 1, 109.

Siah-rud, Fluss, 1, 31.

Siamek, Siyamek, 1, 509. 512.— Tu-
ranier, 1, 043.

Siameki, Siyameki, 1, 512.

Siavakhsh, 1, 590 fig.

Siaveshgerd, Stadt, 1, 004.

Siazur, 3, 520.

Sibb, District, 1, 85,

Siber, die, 2, 571.

Sibyrtios, 2, 570. 3, 5, 9. 21

Silbergruben, die, 1, 251.

Sillakes, 3, 101.

Silon, Pupedius, 3, 110. 207.

Simah Burzin, 3, 405.

Simulghan, Thai, 1, 59.

Simurgh, 1, 505. 572. 003. 717 721.

2, 118. cf. Cinamru.
Sinak, Berge, 1, 145.

Sindes, Fluss, 3, 150.

Sindokht, 1, 509.

Singara, 3, 174. 280fig,, 291. 307.488.

Sinjar, Gebirge, 1 , 298.

Sinnaka, 3, 109.

Sinnakes, 3, 142, 141.

Sinope, 1, 284.

Sintfiut, 1, 457 fig., 470 fig., 554.

Sipahram, Turanier, 1, 043.

Sipandagh, 1, 135.

Sipend, Berg, 1, 572.

Sira, 3, 500. 527,

Siraf, Stadt, 1, 89.

Sir darya, vid. Yaxartes.

SiroG, 1, 53.

Siroes, 3, 521, 524 fig.

Sirofza, 1, 10. 17. 323,

Siromitres, 2, 380.

Siroza, 3, 578.

Sis, Stadt, 1, 287.

Sisamnes, 2, 380.

Sisarbanum, 3, 471,

Sisauranon, 3, 432,

Sisikyptos, 2, 562.

Sisines, 2, 579.

Sisygambis, 2, 525. 027. 3, 2.

Sitake, 2, 44S.

Sitha, 3, 297.

Siunik', Provinz, 1, 241. 734,

Sivas, vid, Sebaste.

Skayordi, 3, 219.

SkopasLs, 2, 345, 348.

Skylax von Karyanda, 2, 332.

Skytharkes, 2, 349.

Skvthen
,
1,422. 2, 253 fig. 333 fig.

530. 547. 554. 3, 84. 80. 127.

Slak, 3, 202.

Smerdes, 2, 299 fig. 304 fig.

Smerdomenes, 2, 382.

Sogd, 1, 220.

Sogder, 2, 380. 507. 516.

Sogdiana, 1, 274. 2, 540 fig. 551. 553.

Sohaemus, 1] 3, 156. 2j 3, 181.

Sohrab, 1) 1, 21. 2) 1, 590.

Solachon, Schlacht bei, 3, 408.

Soma, vid. Haoma.
Sonne, Verehrung der, 2, 60 fig.

Sopeithes, 2, 570.

Sophagasenos, 3, 40.

Sophene, 1, 240. 3, 94. 97. 157. 201.

Sosarmus, 2, 258.

Soshios, 1, 705, vid ^'aoshyan 9 .

Soteira, 3, 49.

Souj Bulak. 1, 131.
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Spako, ‘2, 264. 266.

Spalaharas
|

Spalgadamas > 3, 67.

Spalirisos
)

Spalygis, 3, 6S.

Spamithres, 2, 411.

Spanduni, 3, 202.

Spargapises, 2, 201.

Speigha, Thai, 1, 16.

JSper, vid. Ispir.

Sphendadates, 2, 303.

Spin-gawai-Kotal. 1, 14.

Spitakas, Spitakes, 2, 272. 202. 566
Spitamenes, 2, 545. 550. 552. 553. 55S.

559.

Spitames, 2, 272. 273.

Spithradates, 2, 420.

Spithridates, 2, 497. 498.

Sporakes 3, 173.

Sprachen, die eranischen, 3, 731 hg
Stagnor, 3, 5.

Stamme der Eranier, 2, 237 flg.

Stand, der dritte, 3, 654 fig

Stande, die, 3, 543 fig.

Stasander, 3, 9. 21.

Stasanor, 2, 542. 553. 559 3, 5. 9.21.

Stasis, 3, 48
Stateira, 2, 420. 477. 2( Gemahlin des

Darius HI 2, 515. 3; Tochter des
Darius III 2, 577. 3, 25.

Statianus, Oppius, 3, 121.

Steuern der Eranier, 3, 631 fig.

2, 537.

Stier, der eingeborne, 1, 510. Stier-

leib und Stierscele. 2, 76
Strassen der Eranier. 3, 663 fig

Strouthas, 2, 465.

Stryangaios, 2, 259.
Suanen, 1, 411. 413.
Subhan-dagh, 1, 135
Sudabe, 1, 593. 597 llg. 610.

Sukhra, vid Sufra.

Suleimangebirge, 1,13.
Suleimankhail, die, 1, 322.
Sulla, 3, 95,

Sultan-su, Eluss, 1, 162.

Sunmiani, Stadt, 1, 19.

Siingut, Eluss, 1
,
104.

Suq-es-sheyukh, Stadt, 1, 171.

Sura, Stadt, 1, 166. 3, 1S2. 423,
Suren, Pahlav, 3, 242, 616. 2} 3, 329.

336.

Surena, 3, 99. 104. 109. 110. 145.
297. 301. 330. 455.

Suri, 1, 220.
Siirik, 1, 220.
Surkha, 1, 611.

Surkh-Kotai, 1, 14.

Surkh-riid, 1,7.

Susa, 1, 111. 2, 521. 577. 622.626.

3, 15. 34. 814.

Susan, 1, 109. 2, 626.

Susia, 2, 539,

Susiana, 3, 22.

Susianer, 2, 517.

Suverek, Stadt, j, 164.

Symbra
|Synca j

Syrinx, 3, 39. 49.

Sze, Szu, 3, 63.

T.

Tab, Fluss, 1, 106

Tabae, 1) 2, 530. 2
) 3, 42.

Tabak, 3, 240.

Tabalos, 2, 285.

Tabanly-su, Fluss, 1, 186,

Tabari, 1, 4s9.

Taberistan, 1, 66.

Tabriz, Stadt, 1, 130.

Taera, Berg, 1, 191. 516.

Taft, Stadt, 1, 96.

Tahia, die, 3, 64.

Tahmurath, 1, 516 llg.

Taimum /

laimuri
|

®

Tajik, 1, 337 flg 399.

Takhmo uru])a, vid. Tahmurath.
Takht-i-Suleiman, 1 1,13. 2i 1,133.

Talar, F'luss, 1, 65.

Talish. Gebirge, 1, 78.

Tambrax, 3, 39.

Tamchosro, 3, 459. 466
Tammesha, Stadt, 1 ,

69. 544.

Tamsapores, 3, 2S4
Tanyoxarkes, 2, 292 303 flg.

Tapuror, die, 2, 517. 519.

Tapuria, 3, i>9.

Taraki, die, ), 322.

Taranton, 3, 511.

Tarava, Stadt, 1, 226. 2, 621.

Tarom, District, I, 76,

Taron, District, 1, 240

Tashkend, Stadt, 1, 272,

Tasuj, 1 ,
i 30. 132.

Tatau, Fluss, 1, 127.

Tats, die, I, 36S.

Tank, Ort, 1, 121.

Tauranitium, 3, 11)0.

Tauru, 2, 130.

Taxakis, 2, 345.

Taxiles, 2, 562— 570. 3, 5. 9.

Tayk‘, Pi'ovinz. 1, 238.

Tebes, Stadt, 1, 38.

Tejend; Fluss, 1, 51. 2, 1, 67

Tekke, die, 1, 352.
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Tel Afar, Ort, 1, 298.

Teleboas, Fluss, 2, 455.

Telephis, Festung, 3, 443.

Tempel
,
eranische, 3, 576 fig. 593.

vid. Der-i-mihr.
Tere-cai, Pass, 1, 76.

Terek, Fluss, 1, 279.

Terin, die, 1, 320.

Teritouchmes, 2, 421.

Ternek, Fluss, I, 32.

Terschan, Fluss von, 1, 182.

Tezhdv, Turanier, 1, 628. 630.

Tghmut, Schlacht von, 3, 366.

Thair, Konig v. Yemen, 3, 271.

Thapsakus, 1, 166.

Tharthar, Fluss, 1, 292, 298.

Thatagus, 1, 221

.

Thebarmai, 1, 131. 3, 509.

Theodosiopolis
, 1, 156. 3, 346. 396.

402. 459. 504. vid. Erzerdm.
Theodosiopolis, 1, 295. 3,350.468.

vid Resaina.
Theodosius, Sohn des Mauricius, 3,

503.

Thermodon, Flu'^s, I, 182.

Thermopylae, 2, 397. 405. 407.

Tliermusa, 3, 128. 132.

Thespias, 3, 22.

Thil, Stadt, 1, 158.

Thilsaphata, 3, 308.

Thinosh, 2, 592.

Thordan, 1, 158.

Thraetaona, 1, 440.

Thrakien 1, 420. 2, 356. 409 flg.

Thrita 1, 440. 562. 3, 581. 2) der
Sohn des Cayuzhdri 1, 725.

Thriti
,
Tochter des Zarathustra 1,

705.

Thurek 1, 557.

Thush, die, 1, 409.

Thwasha 2, 13 flg.

Tibarener, die, 1, 413.

Tiberius 3, 128. 141.

Tiflis 1, 280. 281.

Tigra, Festung, 1, 225.

Tigran bei Moses v. Khorni 3, 205.

2) Tigran der letzte 3, 217.

Tigranes I, vid. die Nachtrage. —
Tigranes II 3, 89. 91 fig. — Tigra"
nes III 3, 130. — Tigranes IV 3,

130. J33.

Tigranes 1) Sohn des Tigranes II 3,

96 flg. 2) Konig von Kappadokien
3, 160— 162. 3) Sohn des Khos-
rov III 3, 345.

Tigranes 1) 2, 280. 2j 2, 380. 400.

Tigranocerta 3, 92. 94. 156. 159

—

162.

Tigranuhi 2, 280.

Tigris, der, 1, 172 flg. 225.

Timarchus 3, 79.

Timesitheus 3, 249.

Tingilab 1, 51.

Tiprik, Stadt, 1, 160.

Tiran 1) 3, 214. 216. 2) 3, 221. 3j 3,

275 fig.

Tiribazos, Feldherr des ArtaxerxesII

2, 441. 467. 470. 478. Satrape von
Armenien 2,454.455. Satrape von
lonien 2, 464, cf. 3, 623.

Tiridates, Befehlshaber in Persepolis

2, 527. 528. 2) Satrape Alexanders
2, 542. 559.

Tiriclates I 3, 31. 72. 74. — Tirida-

tes II, Nebenbiihler d. Phraates IV
3, 127. 128, — Tiridates III

,
Ne-

benbuhler des Artaban III 3, 142.

144 flg.

Tiridates, Bruder des Vologeses I 3,

154. 156. 158. 161. 165 flg. 168.

Tiridates, Ueberlaufer, 3, 186.

Tiridates, Sohn des Vologeses von Ar-
menien 3, 190. 2) KOnig von Ar-
menien, vid. Trdat.

Tirith 3, 312
Tissaphernes 2, 420. 422 flg. 433 flg.

440. 447 flg. 449. 459. 461.

Tistrya 1, 479 flg. 2, 70 flg.

Tithaios 2, 381.

Tithraustes Ij Sohn des Xerxes 2, 408.

2' Nachfolger des Tissaphernes 2,

461. 462.

Tlepolemos 2, 576. 3, 5. 10. 21.

Tocharer 3, 62. 86.

Todtenbestattung, die, 3, 703 flg.

Todtengericht, das, 2, 150.

Todtenrichter, die, 2, 82.

Tokat, Stadt, 1, 180.

Tokhi, die, 1, 322.

Tokhuar 1) 1, 625. 2) 3, 524.

Tokmasu, Fluss, 1, 161. 162.

Tomisa 1, 163.

Tomyris 2, 29<).

Top 3, 202.

Toran, die, 1, 322.

Tork‘ 3, 202.

Torna, Fluss, 3, 516.

Tortum, See und Fluss, 1, 144.

Tourouberan, Provinz, 1, 240.

ToOaxot 1 ,
413.

Trajan 3, 171 flg. 214.

Trdat, Sohn des Khosrov I 3, 243.

^

274 flg.

Trdat, der Bagratunier 3, 217.

Tribaktra 2, 551,

Triparadeisos, Theilung von, 3, 9.
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Tritantaichmes 2, 382.

Tschalap-dalan, Berg, J
,
26.

Tscherkessen, die, 1, 411.

Tschetschenzen, die, 1, 409.

Tschumurlii-su, Fluss, 1, 161.

Tubal 1, 413.

Tun, Stadt, 1, 38.

Till* 1} Sohn Freduns 1, 546 fig. 2)

Suhn Yimas 1, 557. 3) vid. Jebel

Tur.
Turanier 1, 400 fig.

Turi, die, 1, 316.

Turkabur, Ort, 1, 20.

Turkisminen, die, 1, 56. 250.

TurkoUni, die, 1, 313 fig.

Turshiz, Stadt, 1, 54.

Tus 1] Stadt 1, 55. 2
}
Sohn des Nau-

dar 1, 576. 620 fig. 624 fig. 657. 2,

i62.

Tuz Khurmada 1, 121.

Tyriaspes 2, 563. 569.

Tzathes 3, 403.

U.

Ucheimer, Festuiig, 3, 442.

Uckilisa 1, 151.

Udi, Sprache von, 1 , 408.

Udiastes 2, 421. 477.

Uebersetzungen des Avesta 3, 790.

Uh}ama, Festung, 1, 225.

Uitier, die, 1, 413.

Ukhshyat-ereto 2, 153.

Ukhshyat-nemo 2, 153.

Ulai 2, 625.

Unna, Pass, 1, 41.

Unsterbliche
,
Schaarder, 2, 387. 3,

351. 638. 641.

Urgenj 1, 47.

Urgeschichte, armenische, 3, 219 fig.

Urghun 1, 17.

Urhoi, vid. Edessa.
Ursicinus 3, 285. 289.

Urumia, See, 1, 128. Stadt, 1, 129.

131. 132.

Urvakhshaya oder Urvakhshya 1,

562 fig. 3, 649.

Urvatat-naro
, Sohn des Zarathiistra,

1, 528. 705. 2, 162. 3, 554.

Urvazista 2, 48.

Urvic, See, 1, 199.

Ucikhsca 2, 141.

Ushidarena 2, 109.

Ushidhao 2, 111.

Ushnei, District, 1, 128.

Ustunavend, Festung, 1, 71.

Usun, die, 3, 63. 64.

Utana, vid. Otanes.
Utier, die, 2, 380.

Uvadaidaya, Stadt, 1, 226.

Uvaja 1, 214.

Uvakhsatara, vid. Kyaxares.
Uvarazmis, Uvarazmiva 1, 47. 219.

Uxier 2, 517. 519. 525. 627.

Uzava 1, 579.

V.

Vace 3, 372 fig,

Vaecu 3, 549. 550.

Vagharshabad, Stadt, 1, 149.

Vagharshak 3, 2u(). 2) 3, 328. 337fig.

Vagharshavan, Stadt, 1, 146. 3, 217.

Vahakn 3, 201. 221.

Yahan, tier Mamikonier, 3, 315. 320.

322. 2j Sohn des Hmayeak 3, 380 fig.

392.

Y'ahraz 3, 454.

Vahyazdata 2, 324 fig.

Vaiti-gae 9a 1, 53. 197.

Vaje 3, 328.

Vakhtang 3, 381.

Valaja, Trefien von, 3, 536,

Valens 3, 329.

Valerian 3, 250,

Van, See, 1, 134, Stadt, 1, 135.

Vananta 2, 73.

Vara Acabana 1, 725.

Vararan I 3, 255 fig. — Vararan II

3, 256 fig. — Vararan III 3, 257 fig.

— V'araran IV 3, 337 fig. — Vara-
ran V 3, 347 fig.

Varaz 3, 201. 2j34.

Varazdat 3, 327.

Varaznuni 3, 204.

Vard 3, 380.

Vardan 1) 3, 311. 313 fig. 2
}
359 fig,

Vardanes, Konig, 3, 148 fig. 2] Sohn
des Vologeses I 3, 157. 3) 3, 169.

Varena 1, 545.

Varkana 1, 60 225.

Varrhames, Sohn des Adergudum-
bades 3, 419.

Yasak 1) armenischer Feldherr 3,

311. 313. 314. 321. 2) Herr von
Siunik*" 3, 359 fig. 367, 3) Sohn des

Hmayeak 3, 380.

Vaspurakan, Provinz, 1, 240.

Vata 2, 104. 134.

Vaumica 2, 321.

Vayu 2, 101.

Vazista 2, 48.

Veh-rut 1, 192.

V^endidad 3, 577. 780.

Vendidad-sade 3, 573. 780.

Ventidius (P. Ventidius Bassus) 3,

115. 116. 207.

Vera 1, 134. 3, 121,
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Veramin, District, 1, 63.

Verek, Vereki, Dorf, 1, 72. 545.

Verethraghna 1, 435. 2, 98 fig.

Vertae 3, 289.

Verthanes 3, 275. 725.

Vertrag, der, 3, 684 fig. der 9000jah-
rige, 2, 6. 143.

Verus, L., 3, 181.

Verwandte des Konigs 3, 638.

Vesaspe 1, 129.

Veshnasp, Izad, 3, 380 fig.

Veziri, die, 1, 309.

Vibanga 2, 89. 135.

Yibius Mareus 3, 150.

Vidarna 2, 321, vid. Hydames.
Viehzucht, die, 3, 655.

Vifra navaza 2, 119.

Vindafran, \id. Intaphernes.

Vinik 1, 549.

Vipaca, Fluss, 1, 266.

Virta 3, 291

.

Vicpataurvi
,
Mutter des Soshios

,
1

,

705.

Vis Karshipta 1, 528. 2, 118.

Vispauzatis, Stadt, 1, 227.

Vistacpa 3, 555. Vgl. Gushtasp. 2)

Yater des Darius I 2, 322.

Yistaurusha 1, 725.

Vitaguhaiti, Fluss, 1, 443. 726.

Vitasta, Fluss, 1, 268.

Vitaxae 3, 630.

Vitellius 3, 143. 147.

Vivaghana 1. 517. 523.

Vivana 2, 321 fig.

Vivasvat 1, 439.

Ynasep Sourhap 3, 218.

Yohu-lryana 2, 48.

Yohumano 2, 31 fig. Weisheit des 2,

33.

Volandum 3, 159.

Voikertafel des Vendidad 1, 194 fig.

Vologeses I 3, 154 fig. — VoiogesesII

3, 169. 179 fig. — Vologeses III 3,

180 fig. — Vologeses IV 3, 182 fig.

— Vologeses V 3, 186.

Vologeses, Konig von Armenien 3,

184.

Vologesocerta 3, 169.

Vonones I 3, 134— 135. — VononesII

3, 154.

Vouru-Kasha, See, 1, 198.

Vram Shapuh 3, 340. 345.

Vruir 3, 21 A.

Vf.

Wad, Stadt und Ebene, 1, 20.

AVakhan, District, 1, ‘1 5.

Wtoasthan I, il97.

Waneh 1, 17.

Wardak/die, 1, 321. 323.

Washati, Gebirge, 1, 81.

AVasser des Lebeiis 2, 595 fig. 614.

Wassergottheiten 2, 51 fig. 2, 60 fig.

AVelt, Zweitheilung, 2, 20 fig., Ende
der, 2, 158.

AVeltansicht der Eranier, 1, 188 fig.

AVesa 1, 601. 634 fig.

Wesagird 1, 639.

Wind, vid. Vata.

X.

Xenippa 2, 557.

Xenophon 2, 293. 444 fig.

Xerxes I 2, 374. 377 fig. 394. 402.

410. — Xerxes II 2, 417. 418.

Xerxes, Sohn des Qobad I 3, 411.

Y.

A'ajuj und Majuj 2, 596.

A"ami 1, 439.

A^amuds, die. 1, 352.

Yacna 3, 573. 779. Vgl. Opfer.

A^ashtishat, Stadt. 1, 152.

A'^atu 1. 437. 2, 146 3, 710.

A’^auna 1 ,
216. 223.

A'^axartes 1, 270. 2, 286. 290. 546.

A^azata 2, 27. 41.

Axemen 2, 597. 3, 453 fig

A'esdem 3, 516.

A^ezd, Stadt, 1, 96 fig.

A^ezdegerd I 3, 340 fig. — Yezde-
gerd II 3, 356 fig. — A ezdegerd III

3, 532 fig.

A^ezdikhuast, Stadt, 1, 98 fig.

A’^eziden 1, 367. 2, 65.

AAma 1, 439. 478 fig. 522 fig. 3,551.

Yndopberres 3, 68.

Yoisto fryananahm 1, 726.

A^'ue ti (A^uetschi) 3, 63—65.
A^ullatau 1, 47.

A'usik 3, 275. 725.

A^iisufzai, die, 1, 312.

A^utiya, Gegend, 1, 226.

Z.

Zab, der grosse, 1 ,
122 fig. 2, 449.

450.

„ der kleine, 1, 121. 176.

Zabdicene 3, 261.

Zaberganes 3, 420.

Zabul 1, 495. das Reich von 1 ,
557.

Zadesprates 3, 487.

Zad Farrukh 3, 524. 525.

Zadrakarta 2, 536 fig.

ZMshem 1, 575.
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Zagros, Gebirge, 1, 106 flg. 121). 124.

Zairica 2, 130.

Zaitha 3, 296.

Zakho, Thai, 1, 174.

Zal 1, 565. 657.

Zam, Stadt, 1, 619.

Zamendes 3, 484. 487.
Zanies 3, 404. 418.

Zangule, Turanier, 1, 643.

Zaotar 3, 562.

Zara, Berg, 3, 526.

Zarangaeer, die, 2, 540.

Zaranka 1, 219.

Zaratas 3, 589.

Zarathustra 1, 668 flg. 672. 673. 676.

684—710. 3, 554.

Zarathustrotema 3, 562 flg.

Zarbienus 3, 93.

Zareh 1] 3, 214. 2} 3, 384.

Zarehavanean 3, 203. 221.

Zariaares 1} 1, 665. 2) 3, 91.

Zariaspa 2, 550. 553. 562. 3, 40.

Zariiiaia 2, 259.

Zarir, Sohn desLohrasp, 1, 664. 668.

711. 712.

Zarmandukht 3, 328.

Zarmayr 3, 219.

Zarmihr 3, 386. 392 flg.

Zartust, Obermobed, 3, 464.

Zauberei bei d. Tur^niern 1, 631.

Zav 1, 579.

Zazana, Stadt, 1, 225, Schlacht bei,

2, 317.

Zehntausend, Zug der, 2, 444 flg.

Zeit, die unendliche, 2, 4 flg., die

lange 2, 9 flg.

Zeitgottheiten, kleine, 2, 12 flg.

Zela 1, 180 flg.

Zelibi, vid. Zenobia.
Zemaka 2, 135,

Zemendaver, Oase, 1, 31

Zemyad 2, 111 flg.

Zend 3, 791 flg.

Zende~rud, Fiuss, 1, 101.

Zendik 3, 710.

Zenge, WafFengenosse des Siavakhsh,

1, 025.

Zenge Shaveran 1,643.
Zenobia, Stadt, 1, 167. 2; Konigin

3, 256.

Zenodotion 3, lOl.

Zenon, Konig y. Armenieii, 3, 136.

Zerefshan, Fluss, 1, 274 flg.

Zereh, See, 1, 651.

Zerni, Stadt, 1, 26.

Zervaniteu, die, 2, 176 flg.

Zerza, die, 1, 359.

Zeugma 1, liio. 3, lOJ. 117. 152.

Zeware, Bruder des Rustem, 1, 723.

Zhobe, Fluss, 1
,
15.

Ziata 3, 290.

Ziebel 3, 513.

Zik, Zikh 3, 322. 448. 624.

Ziligdes 3, 403.

Zintha 3, 261.

Ziobetis 2, 537.

Zirak 1, 319.

Zmarri, die, 1 ,
310

Zoambres 3, 487.

Zodiacus, vid. Akhtar.
Zohab, Stadt, 1, 115.

Zohak, Thai und Schloss, 1, 41.

Zohaka, Stadt, 1, 15.

Zopyros 2, 318 flg. 2; Sohn des Me-
gabyzos 2, 415.

Zoroaster, vid. Zarathustra.

Zrvan akarana 2, 4.

— daregho-qadhata 2, 9,

Zura, Zora 3, 276. 294.

Zuri 1, 345 flg.

Zurmul, Thai, 1, 16.

Zustand nach d. Tode 2, 149 fig.



ZUSATZE MD VERBESSERUNGEJl.

P. IS, 7 V. u. L Strabo XVI, 745.

27, 5 1. 72 St. 70.

„ 29, 5 V. u. 1. Strabo XI, 516.

„ 64, 10 V. XL. 1. K'ushan.
ib. ult 1. Chinesen st. Griechen.

„ S3, ult. 1, Can. st. Chron.

„ 91 6 V. u. cf. Strabo XI, 532. NachAppian (B.Mithr. c.4]; dagegen hiess

der Sohn des Artaxias, welcher mit Mithridates II Krieg fiihrte, Tigra-

nes
,
und der Sohn

,
welchen dieser den Parthern als Geisel iibergab,

wieder Tigranes. Es ist also zwischen Tigranes I und II zu scheiden

;

der letztere ist der Schwiegersohn des Mitliridates
,
von welchem ina

Texte die Rede ist, und der eine Geised der Parther gewesen war.

„ 98, 14 V. u. 1. 13 statt 14.

„ 100, 14 1. 14 st. 15,

„ 104, 8. 12 V. u. 1. Aspahapet. Ebenso 242, 3.

„ 169 Anm. 2j. Anders als Longperier fasst v. Gutschmid in [seinem ofter er-

wahnten Artikel »Gotarzes« die Verh3,llnisse auf, indem er (p. 58) die

Miinzen des 51—53 regierendeii Arsakes dem Vonones II zutheilt, die

von 55—58 ;welche Longperier einem Vardanes II zuschreibtj deni

Vologeses I, die von 63—77 einem Gudarz II, dem Beherrscher der

aufriihrerischen Hyrkanier. Demnach hatte Vologeses I sich diesem

Ij^rkanischen Fursten unterworfen und demselben das Miinzrecht und
Grossk5nigthum abgetreten.

„ 216 Anm. Die hier ausgesprochene Vermuthung, dass auch dieDahaksage

sich an die mitgetheilten Mythen anschliessen moge
,
erhalt ihre Be-

statigung durch eine von Qazvini (1, 159 ed. W.) mitgetheilte Erzah-

lung, dass Dahdk immer an seinen Fesseln nage
,
damit sie diinn wer-

den
,
dass aber ein Talisman vorhanden sei, der mit einem Hammer

schlagt, wodurch sie wieder so fest werden, als sie vorher gewesen sind.

„ 221, 15. 16 V. u. 1. Aravan.

„ 242, 12 V. u. 1. Perozamat.

,, 252, Eine kurze Erwahnung der Besiegung des Valerian findet sich auch

bei Ibn Alathir 1, 278- er lasst ihn in Antiochien gefangen nehmen.

,, 276, 1 1. Mit Tirans Regierungsantritte.

,, 315, 111. Artrunier. Ebenso 320, 5.

„ 322, 1 3 1. Merouzan und so immer.

,, 339, 16 1. Gazavon.

„ 366, II 1. Tghmut.
,, 368, 7 V. u. 1, Hmayeak.

„ 496, 5 1. Musil.

,. 588, i 1. Mager st. Meder.
„ 613, 2 1. in Pasargada und Persepolis.

„ 625, 9 V. XL. 1, Senekapan.
„ 659, 12 V. u. 1. debaj.
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